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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящий учебник написан п соответствии с программой по лексикологии  
современного немецкого языка 1966 г. и предназначается для студентов факуль
тетов иностранных языков педагогических институтов как очных,  так заочных  
и вечерних отделений.

Основой учебника явилось пособие «Лексикология немецкого языка»,  
издававшееся дважды,  в 1960 и 1963 годах.

Композиция книги осталась прежней.  Учебник состоит из д вух  частей.  
В первой части рассматриваются пути обогащения словарного состава немецкого  
языка,  во второй части дается анализ словарного состава,  при этом последний  
раздел посвящен вопросам лексикографии.  Теоретические положения иллюстри
руются материалом из произведений классической и современной художес твен
ной литературы.

При подготовке учебника были учтены многочисленные пожелания читате
лей расширить разделы фразеологии,  терминологии и особенно лексикографии  
Были внесены и отдельные изменения в другие  разделы книги, вызванные появ
лением новых работ или новых изданий.  Однако основные принципы изложения  
материала остались прежними; в особенности это касается диахрониого  и син
хронного принципов рассмотрения вопросов лексикологии.  Первая часть книги — 
«Пути обогащения словарного состава немецкого языка» — естественно носит 
диахронный характер,  так как речь идет о процессах становления лексики.  Что 
касается второй части, посвященной современному состоянию немецкого языка,  
то изложение  материала имеет синхронный характер.  Тем не менее и здесь есть 
исторические экскурсы,  без которых нельзя понять ряд явлении современного  
немецкого языка.

Вопросы лексикологии даются в основном в традиционном плане.  Предпо
лагается,  что противопоставление традиционной и структуральной лингвистики,  
а также обзор новейших теорий,  освещаются в лекционном курсе лектором.

Авторы сочли необходимым включить словообразование в книгу специаль
ным разделом,  хотя вопрос о месте словообразования носит дискуссионный  
характер.  Ведь несмотря на то, что способы образования новых слов находятся  
в тесной связи с грамматическим строем языка,  основной функцией словообра
зования все же  является создание новых слов,  то есть обогащение словарного  
состава языка.

Наиболее обстоятельно авторами изложены проблемы, слабо представлен 
ные в существующей литературе,  а также темы, которые могут быть использо
ваны студентами при написании курсовых и дипломных работ (эвфемизмы,  
переход слов из одной грамматической категории в д ругую и т. д.).

К вопросам стилистики авторы обращаются в ходе изложения лишь тогда,  
когда это необходимо для сопоставления отдельных явлений в лексикологиче
ском и стилистическом аспектах.

Сопоставления с соответствующими явлениями русского языка также про
водятся не систематически,  а лишь в тех случаях,  когда это представляется необ
ходимым с методической точки зрения.

При написании учебника авторы столкнулись с отдельными трудностями.  
Например,  ряд терминов,  которые приняты в советской лингвистике,  отсутст- 
ствуют в немецком языке, поэтому авторам приходилось создавать их самим.

Авторы приносят благодарность кафедре германской филологии Л Г У  имени 
А. Д. Жданова и членам ученой комиссии Г У В У З а ,  обсудившим данную книгу  
и высказавшим ряд ценных замечаний,  а также всем читателям, приславшим 
свои отзывы и пожелания.



A B K U R Z U N G E N

A d j . — A d j e k t i v
A d v . — A d v e r b
a h d . — a l t h o c h d e u t s c h
A k k . —  A k k u s a t i v
a l t f r z . —  a l t f r a n z o s i s c h
a l t n o r d d . — a l t n o r d d e u t s c h
a l t s a c h s . — a l t s a c h s i s c h
a l t s l a w . —  a l t s l a w i s c h
a ng l s . —  a n g e l s a c h s i s c h
b a y r . —  b a y r i s c h
B d . —  B a n d
bz w. —  b e z i e h u n g s w e i s e
D a t . —  D a t i v
d.  h. —  d a s  h e i C t
d t . —  d e u t s c h
e ng l . —  eng l  iscli
F. —  F e m i n i n u m
[f. —  u n d  f o l g e n d e  ( Se i t en )
frz. —  f r a n z o s i s e h
Ge n . —  G e n i t i v
g e r m . —  g e r m a n i s c h
go t . —  g o t  i sch
g r c h . —  g r i e c h i s c h
I m p e r f . —  I m p e r f e k t
i n t r . i n t r a n s i t i v
i t a l . i t a l  i e n i s ch
ke i t . - -  k e l t i s c h
l a t . —  l a t e i n i s c h
M. —  M a s k u l i n u m
m h d . —  m i t t e l h o c h d e u t s c h
m t l e n g l . —  m i t t e l e n g l i s c h

N. — N e u t r u m
n dr l . — n i e d e r l a n d i s c h
n h d . — n e u h o c h d e u t s c h
Norn. — N o m i n a t i v
n o r d d . - n o r d d e u t s c h
o s t e r r . — o s t e r r e i c h i s c h
Per f . — P e r f e k t
PI . —  P l u r a l
p o l n . —  p o l n i s c h
r esp . — r e s p e k t i v e
russ . — r us s  i sch
S. — S e i t e
s c h w.  V. — s c h w a c h e s  V e rb
S i ng . — S i n g u l a r
s l aw. — s l aw i s c h
s p a n . - s p a n i s c h
s p m h d . — s p a t  m i t  tel  hoc  h d e u t s c h
sskr . — s a n s k r i t
s t .  V. — s t a r k e s  V e r b
S u b s t . -  S u b s t a n t i v
s t i dd. — s i i d d e u t s c h
t r . —  t r a n s i t i v
t s c h e c h . —  t s c h e c h i s c h
u.  a — u n d  a n d e r e
u.  a.  m. — u n d  a n d e r e  m e h r
u.  dgl  ( m. ) — u n d  d e r g l e i c h e n  ( me hr )
us w. — u n d  so w e i t e r
u.  v .  ( v . )  a. — u n d  v i e l e  ( v i e l e )  a n d e r e
vg l . — v e rg l e i c he !
z. B. — z u m  Be i sp i e l

I



El NLEITU NG

К a p i t e I I

Die Lexiko logie a ls  Wissenschaf t

§ 1. D ie  S p r a c h e  a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r s c h e i n u n g ,  a l s  M i t t e l  
de r  V e r s t a n d i g u n g  de s  V o l k e s  —  de s  S c h o p f e r s  u n d  T r a g e r s  de r  
S p r a c h e  —  ist d e r  G e g e n s t a n d  m e h r e r e r  l i n g u i s t i s c h e r  W is s e n s c h a f -  
t e n  ( S p r a c h k u n d e ,  G e s c h i c h t e  d e r  S p r a c h e ,  G r a m m a t i k ,  P h o n e t i k ,  
S t i l i s t i k  u n d  L e x i k o l o g i e ) .  J e d e  de r  a u f g e z a h l t e n  W i s s e n s c h a f t e n  
u n t e r s u c h t  e i n e  h e s t i m m t e  K o m p o n e n t e  d e r  S p r a c h e .  D ie  L e x i k o 
log i e  b e s c h a f t i g t  s i c h  m i t  d e m  S t u d i u m  des  W o r t s c h a t z e s .  S i e  ist 
e i n e  s e l b s t a n d i g e  s p r a c h l i c h e  W i s s e n s c h a f t ,  d e r e n  B e z e i c h n u n g  au s  
d e m  G r i e c h i s c h e n  s t a m m t :  lexis  b e d e u t e t  ‘d a s  W o r t ’ , logos —  
‘K u n d e ’, ‘L e h r e ’ . Lexikologie  heif3t  a l so  e i g e n t l i c h  ‘W o r t k u n d e ’ . 1 
I h r e n  G e g e n s t a n d  b i l d e t  d i e  E r f o r s c h u n g  de s  W o r t b e s t a n d e s  de r  
S p r a c h e  u n d  s e i n e r  g e s e t z m a f l i g e n  V e r a n d e r u u g e n .  I m  W o r t s c h a t z  
j e d e r  S p r a c h e  s p i e g e l n  s i c h  a l l e  S e i t e n  de s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  L e b e n s  
de r  M e n s c h e n  w i d e r .  J e  r e i c h e r  d e r  W o r t s c h a t z  i s t ,  d e s t o  r e i c h e r  ist 
a u c h  d i e  S p r a c h e .

D ie  w i c h t i g s t e n  P r o b l e m e ,  m i t  d e n e n  s i c h  d i e  L e x i k o l o g i e  be- 
fa!3t ,  s i n d  f o l g e n d e :  d i e  W o r t b i l d u n g ,  d i e  E n t l e h n u n g ,  d i e  S e m a n 
t i k ,  d i e  P h r a s e o l o g i e ,  d i e  E i n s c h a t z u n g  de s  W o r t b e s t a n d e s ,  d i e  
L e x i k o g r a p h i e  u .  a.

§  2. D i e  L e x i k o l o g i e  a l s  w i s s e n s c h a f t l i c h e  D i s z i p l i n  i s t  m i t  
a n d e r e n  s p r a c h l i c h e n  D i s z i p l i n e n  au f s  e n g s t e  v e r b u n d e n :  m i t  der  
G r a m m a t i k ,  P h o n e t i k ,  G e s c h i c h t e  de r  S p r a c h e  u n d  S t i l i s t i k .

1. D i e  i n n e r e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  de r  L e x i k o l o g i e  u n d  de r  
G r a m m a t i k  b e r u h e n  au f  v e r s c h i e d e n e n  M o m e n t e n :

a) D ie  W o r t e r  t r e t e n  s t e t s  in e i n e m  b e s t i m m t e n  K o n t e x t  au f ,  
wo be i  d e r  K o n t e x t  g r a m m a t i s c h  o r g a n i s i e r t  i s t ,  z. B . :

W e l k e  B l a t t e r  l i egen  a u f  de r  E r d e .  D i e s e s  B l a t t  l a f i t  s e i n e  H a n d s c h r i f t  e r k e n 
ne n .  E r  l i es t  e i n  p r o g r e s s i v e s  Bl a t t .

H i e r  t r i t t  d a s  W o r t  B l a t t  in v e r s c h i e d e n e r  U r n g e b u n g  a u f ,  in 
v e r s c h i e d e n e n  g r a m m a t i s c h  o r g a n i s i e r t e n  K o n t e x t e n ,  d i e  d i e  Be-

1 W i r  g e b r a u c h e n  in  u n s e r e m  L e h r b u c l i  d e n  F a c h a u s d r u c k  ' L e x i k o l o g i e '



d e u t  unj-i de s  b e t r e f f e n d e n  W o r t e s  in j e d e m  bes t  i im u te i i  I • a I! r ea l i -  
s i e r e n .  So b e d c u t e t  Blcitl  im  e r s t e n  K o n t e x t  da s  B l a l t  e i n e s  [ f a n 
nies ,  ini z w e i t e n  —  e in  B l a t t  P a p i e r ,  ini d r i t t e n  — e i n e  Z e i t u n g .

A m  A b e n d  t r e ib t  de r  H i r t  s e i n e  H e r d e  n a c h  H a u s e .  I ' n s e i v  S t u d e i i t e n  trei- 
ben viel  S p o r t .  E r  t r e i b t  s e i n e n  H u n d  a u s  d e m  H a u s e

D as  V e r b  treiben b e d e u t e t  in j e d e m  d i e s e r  Si i tze  e t w a s  a n d e re s :  
im  e r s t e n  S a t z  —  ‘f u h r e n ’, im  z w e i t e n  — ‘s i eh  b e s c h a f t i g e n ’ , im 
d r i t t e n  — \ v e g j a g e n ’ .

b) D ie  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  de r  G r a m m a t i k  u n d  de r  L e x i k o l o g i e  
auf,3ert s i ch  a u c h  i n  d e m  U b e r g a n g  d e r  W o r t e r  a u s  e i n e r  g r a m m a t i -  
s c h e n  W o r t a r t  in  e i n e  a n d e r e .  D ie se r  U b e r g a n g  d i e n t  a l s  M i t t e l  
de r  W o r t b i l d u n g .  So e n t s t e h t  d a s  S u b s t a n t i v  das Laufen  v o m  V e rb  
laufen,  d a s  S u b s t a n t i v  das Grtin v o m  A d j e k t i v  griin,  d i e  P r o p o s i 
t i o n  lau t  v o m  S u b s t a n t i v  der L a u t  u sw .

c) D ie  s y n t a k t i s c h e  F u n k t i o n  de s  W o r t e s  bee in f l uf3 t  z u w e i l e n  
s e i n e  B e d e u t u n g .  D a s  k a n n  m a n  a n  s o l c h e n  B e i s p i e l e n  w ie  selbst,  
g l a t t ,  rein  u .  a .  b e o b a c h t e n .  D a s  W o r t  selbst  h a t  in d e r  s e l b s t a n 
d i g e n  s y n t a k t i s c h e n  F u n k t i o n  d i e  B e d e u t u n g  ‘с а м ’ ( P r o n o m e n )  
—  Er soil  diese Frage s e l b s t  beantworten.  Als  P a r t i k c l ,  v o r  d e m  
B e z i e h u n g s w o r t  g e b r a u c h t ,  h a t  es d i e  B e d e u t u n g  ‘s o g a r ’ —  S e l b s t  
er kann diese Frage n ich t  beantworten.

D a s  A d j e k t i v  g l a t t  h a t  d i e  B e d e u t u n g  ‘g l a t t ’ , ‘g l a n z e n d ’ — der 
g l a t t e  Weg\  in de r  a d v e r b i a l e n  F u n k t i o n  b e k o m m t  d i e s e s  W o r t  
d i e  ne u e  B e d e u t u n g  ‘v o l l i g ’ —  S ie  ist  g l a t t  aus tneinem Herzen 
verschwunden  ( i n  f a m i l i a r e r  Red e ) .

d) D ie  A b l e i t u n g  a l s  w o r t b i l d e n d e s  M i t t e l  ist  a u c h  e n g  m i t  
de r  G r a m m a t i k  v e r b u n d e n .  So k a n n  m a n  n a c h  dc r  A r t  d e r  S u f f i x e  
b e s t i m m e n ,  zu w e l c h e r  W o r t a r t  d a s  b e t r c f f e n d e  W o r t  g e h o r t :  Es  
g i b t  S u f f i x e  zu r  B i l d u n g  v o n  S u b s t a n t i v e n  -er, -heit ,  -kei t  u .  a . ,  v on  
A d j e k t i v e n  -bar, -sam, -haf t ,  - ig  u .  a . ,  v o n  A d v e r b i e n  -s u sw .

e) D ie  Z u s a r n m e n s e t z u n g  a l s  w o r t b i l d e n d e s  M i t t e l  ist  m i t  de r  
G r a m m a t i k  v e r k n i i p f t ,  we i l  da s  z u s a m m e n g e s e t z t e  W o r t  n i c h t  nu r  
e i n e  l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t  m i t  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  B e d e u t u n g  da r -  
s t e l l t ,  s o n d e r n  m a n c h m a l  a u c h  z u m  A u s d r u c k  s y n t a k t i s c h e r  Ver-  
h a l t n i s s c  d i e n t .  So  d r i i c k t  d a s  z u s a m m e n g e s e t z t e  W o r t  S to f fw er t  
d a s s e l b e  a u s  w ie  d i e  s y n t a k t i s c h e  W o r t g r u p p e  der Wert des Stoffes.

2. D ie  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  de r  L e x i k o l o g i e  u nd  P h o n e t i k  
b e r u h e n  a u f  f o l g e n d e m :

a) D ie  I a u t b e s c h a f f e n h e i t  de s  W o r t e s  b e w i r k t  d i e  V e r a n d e r u n g  
s e i n e r  B e d e u t u n g ,  z. B . :  S i t z  —  Satz ,  Lied  —  Lid ,  fal len  — fal len,  
Beet  — Beit .

M a n c h e  p h o n e t i s c h e  E r s c h e i n u n g e n  ( A b l a u t ,  U m l a u t ,  B r e c h u n g )  
d i e n e n  a l s  w o r t b i l d e n d e s  M i t t e l .  So s t a m m e n  Band,  B u n d  v o m  V er b  
bindeiv, Sprache, Spruch  v o n  sprechen, T r i t t  v o n  treten, trdnken  
v o n  trinken.



Die Lexikologie als Wissenscliaf /

b) D ie  L a n g e  u nd  d i e  Ki i r ze  de r  V o k a l e  b e s t i m m e n  u n d  clia- 
r a k t e r i s i e r e n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  B e d e u t u n g e n  a h n l i c h  k l i n g e n d e r  u nd  
z u w e i l e n  so ga r  a h n l i c h  g e s c h n e b e n e r  W o r t e r  (vg l .  S a a t  u n d  salt ,  
S t a a t  u n d  S ta d t ,  Weg  u n d  weg).

c) D u r c h  d i e  B e t o n u n g  l a s s en  s i c h  t r e n n b a r e  u n d  u n t r e n n b a r e  
P r a f i x e  u n d  d a m i t  a u c h  d i e  B e d e u t u n g e n  b e s t i m m t e r  W o r t e r  v o n e i n -  
a n d e r  u n t e r s c h e i d e n :  ' iiber set zen —  ich seize iiber (m i t  e i n e m  B o o t  
v o n  e i n e m  U fe r  z u m  a n d e r e n ) ,  iiber' set zen — ich iiber setze  ( aus  e i n e r  
S p r a c h e  in d i e  a n d e re ) .

3.  U b e r  d a s  V e r h a l t n i s  de r  L e x i k o l o g i e  zu r  G e s c h i c h t e  de r  
S p r a c h e  l a f i t  s i c h  f o l g e n d e s  s a g en :  M a n c h e  W o r t e r  k o n n e n  n u r  au f  
G r u n d  d e r  h i s t o r i s c h e n  A n a l y s e  e r k l a r t  w e r d e n ;  d a b e i  t r e t e n  of t  
w i e d e r u m  d i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e r  L e x i k o l o g i e  u n d  d e r  P h o 
n e t i k  h e r v o r .

I n  d e r  m o d e r n e n  S p r a c h e  e x i s t i e r e n  e i n i g e  g l e i c h k l i n g e n d e  
W o r t e r ,  d e r e n  B e d e u t u n g  v e r s c h i e d e n  i s t ,  z. B.  der Weise, die Weise,  
die W'aise. D i e  E n t w i c k l u n g  d i e s e r  W o r t e r ,  i h r e  E n t s t e h u n g  k o n n e n  
d u r c h  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  S p r a c h e  e r k l a r t  w e r d e n ,  n a m l i c h :  der 
Weise  ist  au f  d a s  a l t h o c h d e u t s c h e  V e r b  w r ^ a n  ‘w i s s e n ’ zur i i ck-  
zu f t i h r e n ,  die Weise  ( d i e  A r t )  s c h e i n t  m i t  d e m  s e l b e n  V e rb  wissen 
zu  s t a m m e n  u n d  b e d e u t e t  e i g e n t l i c h  a l so  ‘K e n n t n i s ’ , u n d  da s  
S u b s t a n t i v  die Waise  ‘e l t e r n l o s e s  K i n d ’ ist g e n e t i s c h  m i t  d e m  a l t -  
h o c h d e u t s c h e n  V e r b  weisan ‘b e r a u b e n ’ v e r b u n d e n .  I n f o l g e  b e s t i m m t e r  
p h o n e t i s c h e r  P ro z e s s e  ( D i p h t h o n g i e r u n g  de r  a l t e n  M o n o p h t h o n g e ,  
E r w e i t e r u n g  d e r  a l t e n  D i p h t h o n g e )  s i n d  d i e s e  W o r t e r  im  L a u f e  de r  
S p r a c h g e s c h i c h t e  in  i h r e r  l a u t l i c h e n  F o r m  z u s a m m e n g e f a l l e n .

D u r c h  d i e  h i s t o r i s c h e  A n a l y s e  lal3t s i ch  a u c h  d i e  B e d e u t u n g  
de s  W o r t e s  behende  ‘s c h n e l l ’ e r k l a r e n  (bi he nl i  b e d e u t e t e  u r s p r i i n g -  
l ich ‘bei  d e r  H a n d ’; d e s w e g e n  w a r  es f r i ihe r  u n m o g l i c h ,  behende 
tan fen zu s a g en ) .

D e r  B e d e u t u n g s w a n d e l  u n d  d i e  V e r a n d e r u n g  de r  F o r m  e in z e l n e r  
W o r t e r  k o n n e n  e b e n f a l l s  n u r  m i t  H i l f e  de r  h i s t o r i s c h e n  A n a l y s e  
f e s tg e s t e l I t  w e r d e n ,  z. B.  Wel t ,  Wimper ,  N ach t i g a l l  ( s i ehe  S.  52).

4. D a s  V e r h a l t n i s  de r  L e x i k o l o g i e  z u r  S t i l i s t i k  w i r d  f o l g e n d e r -  
m a f i e n  c h a r a k t e r i s i e r t :

a) D ie  L e x i k o l o g i e  befa(3t  s i ch ,  a h n l i c h  w i e  d i e  S t i l i s t i k ,  m i t  
v e r s c h i e d e n e n  T r o p e n :  m i t  M e t a p h e r n ,  M e t o n y m i e n  u n d  a n d e r e n ,  
o b w o h l  da s  W e s e n  de r  l e x i k o l o g i s c h e n  T r o p e n  e in  g a n z  a n d e r e s  
ist  a l s  d a s  de r  s t  i 1 ist  i s c h e n . D ie  l e x i k o l o g i s c h e n  T r o p e n  s t e l l en  
n a m l i c h  e i n e  w o r t b i l d e n d e  K a t e g o r i e  d a r ,  d a  s i e  d i e  E n t s t e h u n g  
n e u e r  B e d e u t u n g e n  de r  s c h o n  e x i s t i e r e n d e n  W o r t e r  e r m o g l i c h e n ,  
z. B.  Fuji eines Menschen  u n d  a u c h  eines Berges, einer Maschine-, 
Kopf  eines Menschen,  a b e r  a u c h  eines Balkens,  einer Flasche, eines 
Nagels  u sw .  Z u w e i l e n  s c h a f f e n  l e x i k o l o g i s c h e  T r o p e n  so ga r  neue  
W o r t e r ,  w ie  Nank ing ,  Gaze, Manchester  a l s  B e z e i c h n i m g e n  v o n  
S to f f e n  na c h  e n t s p r e c h e n d e n  S t a d t e n a m e n  u.  a.  D ie  L e x i k o l o g i e
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m l r i i  . м и  I Mi ll a l s o  n u r  fiir s o l ch e  T r o p e n ,  d i e  d e n  W o r t s c h a t z  
I t i  i 'h hci и. St  i I ist i s che  T r o p e n  d a g e g e n  s c h a f f e n  k e in e  n e u e n  Be-  
• I» 111mij4 cmi o d e r  n e u e n  W o r t e r ,  s i e  g e b e n  l e d ig l i c h  (lie M o g l i c h k e i t ,  
d i e  G e d a n k e n  u n d  E m p f i n d u n g e n  b i l d h a f t  a u s z u d r i i c k e n  u n d  d en  
Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  d e n  M i t t e l n  de r  B i l d h a f t  i gke i t  u n d  de r  
i d e o l o g i s c h e n  E i n s t e l l u n g  de s  A u t o r s  a u f z u d e c k e n .

Es stromt auf mich herab ein Blumenregen von kl ingenden Stral i len und 
strahlenden Klangen.  (H H e i n e )

H i e r  e r r e i c h t  H e i n e  d u r c h  d i e  V e r w e n d u n g  v o n  M e t a p h e r n  e i n e  
e m o t i o n e l l e ,  e i n d r u c k s v o l l e  S c h i l d e r u n g  de r  N a t u r .

b) A h n l i c h  w i e  d i e  S t i l i s t i k  be f a f i t  s i ch  a u c h  d i e  L e x i k o l o g i e  
m i t  d e m  P r o b l e m  e i n e r  r i c h t i g e n  W o r t a u s w a h l .  In d e r  S p r a c h e  
e x i s t i e r e n  W o r t e r ,  d i e  g l e i c h e  o d e r  a h n l i c h e  B e d e u t u n g e n  h a b e n ,  
w ie  z. B.  Frau, G attin ,  Gemahlitr, Kiefer, Kinnbacken, K innlade;  
Ecke, W in k e l  u.  a.

D ie  S t i l i s t i k  b e f a B t  s i ch  m i t  de r  B c s t i m m u n g  p a s s e n d e r  W o r t a u s 
w a h l  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  v e r s c h i e d e n e n  f u n k t i o n a l e n  S p r a c h -  
s t i l c n  d e r  a l l g e m e i n e n  V o l k s s p r a c h e .

Im  g e h o b e n e n  S t i l ,  in de r  Po es i e ,  p f l eg t  m a n  z. B.  d a s  W o r t  
Gewand  zu  g e b r a u c h e n ,  in d c r  U m g a n g s s p r a c h e  j c d o c h  d a s  i h m  
s e m a n t i s c h  u a h e s t e h e n d e  W o r t  Kleid .

Denn er s i eht . bei seiner Lampe Schimmer  
Tritt  mit  wei t tem Scli leier und Gewand ,
Si t t sam still  ein Madchen in das Zimmer.  (J. W. G o e t h e )

Die  Tulpe trug dasselbe schwarze Kl ei d ihrer Mutter,  . . (L. F r a  n k)

D ie  L e x i k o l o g i e  d a g e g e n  i n t e r e s s i e r t  s i ch  fi ir d i e  B c s t i m m u n g  
u n d  E r l a u t e r u n g  f e i n s t e r  B e d e u t u n g s n u a n c e n ,  fiir d i e  B e s t i m m u n g  
de r  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  v e r s c h i e d e n e n  W o r t e r n  e i n e r  s y n o n y m i -  
s c h e n  R e ih e .

D ie  S y n o n y m e  Ecke  u n d  W inke l  b e z e i c h n e n  d e n  I n u e n r a u m  
z w i s c h e n  zwei  z u s a m m e n s t o B e n d e n  F l a c h e n .  A be r  j e d e s  d i e s e r  W o r 
t e r  h a t  a u c h  s e i n e  e i g e n e n  B e d e u t u n g s s c h a t t i e r u n g e n .  So  b e z e i c h n e t  
d a s  W o r t  Ecke  d i e  U m b i e g u n g  de r  H a u s e r f r o n t  a n  e in e r  S t r a f i e n -  
k r e u z u n g  —  ‘у г о л ’ , d a n n  d a s  E n d e  i r g e n d e i n e s  K le i d u n g s s t i i c k e s ,  
z. B.  die Ecke einer Kostiimjacke  — ‘к о н ч и к ,  у г о л о к ’ ; d a s  W o r t  
W inkel  a b e r  b e z e i c h n e t  i r g e n d w a s  V e r b o r g e n e s ,  A b g c l e g e n e s  un d  
h a t  a u B e r d e m  e i n e  t e r i n i n o l o g i s c h e  B e d e u t u n g  ( in de r  M a t h e i n a t i k ) . 1

D ie  L e x i k o l o g i e  b e s c h a f t i g t  s i ch  a u B e r d e m  m i t  d e r  E n t w i c k 
l u n g  dc r  M e h r d e u t i g k e i t  d e r  W o r t e r  ( s i ehe  S. 1 6 8 — 173).

§  3. A u B e r  d e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  de r  L e x i k o l o g i e  u n d  a n 
d e r e n  l i n g u i s t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  b e s t e h c u  a u c h  B e z i e h u n g e n  zwi-

1 Siehe М. Г. А р с е н ь е в  a, A. II. X a i а н о и н ч. Д .  1>. Л а м - 
ч у к, Deutsche Syno n yme .  Пособие п о  с и н о н и м и и  современного немецкого  
языка,  изд.  2, Л. ,  «Просвещение»,  1967. c i p  №.
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s ch en  de r  L e x i k o l p g i e  u n d  d e r  G e s c h i c h t e  des  Volkes  —  des  Schop -  
fers u nd  T r a g e r s  d e r  S p r a c h e .

D ie  m a r x i s t i s c h e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  da!3 j ed e  
S p r a c h e  n u r  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  de r  G es ch i ch t e  de s  V o lk e s  b e 
t r a c h t e t  w e r d e n  k a n n ,  d a  d i e  S p r a c h e  d i e  G e s c h i c h t e  des  V o lk e s  
w i d e r s p i e g e l t .  D i e  S p r a c h e  ist  e i n e  ge se l l s ch a f t l i c he  K a t e g o r i e ,  s i e  
e n t w i c k e l t  s i c h  z u s a m m e n  m i t  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t .  
Mi t  de r  G e s e l l s c h a f t  e n t s t e h t  a u c h  d i e  S p r a c h e  a l s  M i t t e l  de s  Ver-  
k eh r s  fi ir d i e s e  G e s e l l s c h a f t .  V e r s c h w i n d e t  i r g en de in  V o lk  v o n  der  
g e s c h i c h t l i c h e n  W e l t a r e n a ,  so g e h t  a u c h  se ine  S p r a c h e  a l s  l eben -  
d ig e s  M i t t e l  d e r  V e r s t a n d i g u n g  z w i s c h e n  d e n  M i tg l i e d e r n  d e r  Gesel l -  

. « cha f t  z u g r u n d e ,  wie^es  z.  B.  m i t  d e r  g o t i s c h e n  S p r a c h e  d e r  F a l l  w a r .
D ie  S p r a c h e ,  Ln sbesonde r e  i h r  W o r t s c h a t z ,  s p i e g e l t  m a n c h e  

B e s o n d e r h e i t e n  de r  E n t w i c k l u n g  de s  b e t r e f f e n d e n  V o lk e s ,  m a n c h e  
s e in e r  S i t t e n  u n d  B r a u c h e  w i d e r .

D ie se  T h e s e  l aB t  s i c h  a n  H a n d  e i n z e l n e r  W o r t e r  u n d  s t e h e n d e r  
W o r t v e r b i n d u n g e n  b e w e i s e n .  M a n c h e  W o r t e r  u n d  s t e h e n d e  W o r t 
v e r b i n d u n g e n  k o n n e n  z u w e i l e n  s o g a r  a l s  s p r a c h l i c h e  D e n k m a l e r  
d e r  k o n k r e t e n  G e s c h i c h t e  de s  V o l k e s  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  z. B.  W and  
u n d  Mauer.

W and  — e i g e n t l i c h  ‘e t w a s  G e w u n d e n e s ’ zu win den —  ist e in  
a l t e s  d e u t s c h e s  W o r t  u n d  b e z e i c h n e t e  w a h r s c h e i n l i c h  u r s p r i i n g l i c h  
e i n e  a u s  F l e c h t w e r k  h e r g e s t e l l t e  W a n d .  Dieses  W o r t  z e u g t  v o n  der  
A r t  de s  H a u s b a u e s  bei  d e n  a l t e n  G e r m a n e n .  A l s  a b e r  d i e  a l t e n  
G e r m a n e n  d i e  B a u w e i s e  d e r  R o m e r  k e n n e n l e r n t e n ,  e n t l e h n t e n  s ie 
s o w o h l  d e r e n  T e c h n i k  b e i m  H a u s b a u  a l s  a u c h  d a s  W o r t  Mauer  — 
l a t .  m u m s  —  s e l b s t .  J e t z t  u n t e r s c h e i d e n  s i ch d i e s e  zwe i  W o r t e r  
h a u p t s a c h l i c h  d a d u r c h ,  d a B  W and  m e i s t e n s  e in en  Te i l  des  abge -  
s c h l o s s e n e n  I n n e n r a u m e s  e in e s  G e b a u d e s  b e z e i c h n e t ,  M auer  d a g e g e n  
e i n e n  r a u m u m g r e n z e n d e n  B a u k o r p e r  au s  S t e in .

D ie  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g  a u f  der Barenhaut liegen ‘fau-  
l e n z e n ’ g e h t  e b e n f a l l s  au f  d i e  L e b e n s w c i s e  d e r  a l t e n  G e r m a n e n  
z u r i i c k .  D ie  H a u p t b e s c h a f t i g u n g  d e r  M a n n e r  w a r  d a m a l s  d i e  J a g d ;  
i n  d e r  i i b r i g en  Z e i t  t a t e n  s i e  n i c h t s  (sie l a g en  so zu  s a g e n  d i e  g a n z e  
Z e i t  a u f  de r  B a r e n h a u t ) ,  w a h r e n d  d i e  F r a u e n  d i e  A r b e i t  in Fe ld  
u n d  H a u s  b e s o r g t e n .  D a s  e r k l a r t  d i e  j e t z i g e  B e d e u t u n g  d i e se r  W o r t 
v e r b i n d u n g .  E b e n s o  ist  d i e  R e d e w e n d u n g  einen Korb bekommen  ‘bei  
e i n e m  L ie be s -  o d e r  H e i r a t s a n t r a g  a b g e w i e s e n  w e r d e n ’ m i t  de r  G e 
s c h i c h t e  de s  V o lk e s  v e r b u n d e n .  D ie se  R e d e n s a r t  e r k l a r t  s i ch  au s  
de r  a l t e n  S i t t e ,  d a B  d i e  G e l i e b t e  d e m  ih r  n i c h t  g e n e h m e n  F re i e r  
a u s  i h r e m  F e n s t e r  e i n e n  K o rb  m i t  e i n e m  so  s c h w a c h e n  B o d e n  h e r a b -  
l ieB,  d a B  e r ,  w e n n  er  d a r i n  zu  i h r  h i n a u f g e z o g e n  w e r d e n  so l l t e ,  
u n t e r w e g s  d u r c h f a l l e n  m u f i t e . 1

1 B o r c h a r d t - W u s t m a n n - S c h o p p e ,  Die  sprichwortl  ichen Re-  
densarten im deutschen Volksrnund nach Sinn und Ursprung erlautert ,  7. Auf l . ,  
Leipzig 1955, S. 277
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E s  g i b t  v i e l e  B e i s p i e l e  in  a l i e n  S p r a c h e n ,  d i e  111 is / е ц у п  «  и -не d u  S p r a c h e  
m i t  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  b e t r e f i e n d e i i  V o l k e s  v e i  b u i i d r i i  rd

I n  d e r  m o d e r n e n  r u s s i s e h e n  S p r a c h e  k o m n i l  z И d . i .  \\ ш  I ч ш ,  ш и ш  i m  с  I Ь  - 
s t a n d  i g e n  G e b r a u c h  n i c h t  m e h r  v o r .  D i i  u r s p n i n g l  i e h e  H e d e i i l  im i :  d i e s e s  W o r t e s  
w a r  ‘e i n  S t u c k  H o t / ' ,  w  o r a  US v e r s c h i e d e n e  D i n e ,  \ , 11. 1 11-■ t u> I d e l i  k n i i n l r i i ;  d i e s e  
A r b e i t  g a i t  a l s  e i n e  d e r  t e i c h t e s t e n  A r b e i t e i i ,  d e s w e g e n  b e d e i i l e l e  d e l  \ u s d r n c k  
б и т ь  б а к л у ш и  ‘ e s  s e h r  l e i c h t  h a b e n ' ,  ‘ l a s t  g a r  n i e l d s  t u n ' ,  u u d  м .  . 111w и k e l t e  s i c h  
a 11 m a l i l  i c h  d i e  j e t z i g e  B e d e u t u n g  ‘ n i c h t s  t u n '  ' l a i i h  n / e i i  ’

D ie  L e x i k o l o g i e  ist au c h  in a n d e r e r  I l i u s i e l i t  nu t  del ( l e s e h i c h t e  
de s  V o l k e s  v e r b u n d e n ,  n a m l i c h  in I l i u s i e l i t  au f  w i r t s e h a f l  l icl ie,  
p o l i t i s c h e  u n d  k u l t u r e l l e  B e z i e h u n g e n  zu a n d e r e n  V o l k e m ;  d a h e r  
E n t l e h n u n g e n  a l s  e i n e r  de r  B e r e i c h e r u n g s w e g o  ties de i i l s c h e u  W o r t 
s c h a t z e s  ( s i ehe  К а р itel  8).

§ 4. W i e  w i r  s c h o n  e r w a h n t  h a b e n ,  ist d i e  L e x i k o l o g i e  d i e  
L e h r e  v o m  W o r t s c h a t z  de r  S p r a c h e ,  v o n  s e i n e n  ge se t z ina l . i i gen  Ver-  
a n d e r u n g e n  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  de r  k o n k r e t e n  ( i e s c h i e h t e  de s  
V o lk es ,  m i t  s e in e r  m a n n i g f a l t i g e n  T a t i g k e i t .

De r  W o r t s c h a t z  j e d e r  S p r a c h e  ist v e r s c h i e d e n a r t i g  u n d  m a n -  
n i g f a l t i g ,  s o w o h l  s e i n e r  S t r u k t u r  a l s  a u c h  s e i n e r  H e r k u n f t  u nd  h i 
s t o r i s c h e n  E n t w i c k l u n g  n a c h  (s i ehe  K a p i t e l  1!) f f .).

D ie  S p r a c h e  ist e i n e  h i s t o r i s c h e  K a t e g o r i e  und  ist e i n e r  f or t -  
w a h r e n d e n  V e r a n d e r u n g  a u s g e s e t z t .  De r  W o r t s c h a t z  e n t w i c k e l t  s i ch  
vie i  s c l m e l l e r  a l s  d a s  g r a n u n a t i s c h e  S y s t e m ,  er  v e r i i u d c r t  s i ch  un -  
u n t e r b r o c h e n .  E i n  V e r g l e i c h  de s  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z e s  
m i t  d e m  a l t h o c h d e u t s c h e n  z e ig t ,  w i e  s e h r  s i ch  de r  m o d e r n e  W o r t 
s c h a t z  a u f  a l i e n  s e i n e n  G e b i e t e n  e r w e i t e r t  h a t .

I n  d e m  r e i c h e n ,  e n t w i c k e l t e n  W o r t s c h a t z  e i n e r  m o d e r n e n  S p r a c h e  
l a s s e n  s i c h  s o l c h e  E l e m e n t e  f e s t s t e l l e n ,  d i e  s c h o n  im l .a t i fe  von  
J a h r h u n d e r t e n  in de r  S p r a c h e  e x i s t i e r e n ,  u n d  so l c he ,  d i e  ers t  un-  
l j ings t  e n t s t a n d e n  s i n d .

Im  Z u s a m m e n h a n g  d a m i t  u u t e r s c h e i d e n  w i r  s t a b i l e  1 u n d  heweg-  
l i che  W o r t s c h a t z e l e m e n t e .

L i n e  e i n g e h e n d e  C h a r a k t e r i s t i k  de r  b e w e g l i c h e n  mid  b e s o n d e r s  
d e r  s t a b i l e n  T e i l e  de s  W o r t s c h a t z e s  ist z i e m l i c h  s c h w o r ,  in e i n e m  
L e h r b u c h  f a s t  u n m o g l i c h .  T r o t z d e m  w o l l e n  w i r  v e r s u c h e n ,  e i n e  
a l l g e m e i u e  C h a r a k t e r i s t i k  de r  s t a b i l e n  u n d  b e w e g l i c h e n  E l e m e n t e  
de s  W o r t s c h a t z e s  zu ge b e n .

Z u m  s t a b i l e n  Te i l  de s  W o r t s c h a t z e s  g e h o r e n  m e i s t e n t e i l s  W o r 
t e r ,  d i e  l e b e n s w i c h t i g e  Beg r i f f e  a u s d r i i c k e n ,  d i e  a l l g e m e i n  g e b r a u c h -  
1 i ch  s i n d  u n d  a l s  B a s i s  fiir d i e  w e i t e r e  W o r t b i l d u n g  d i e n e n  k o n n e n .

D e r  m o r p h o l o g i s c h e n  C h a r a k t e r i s t i k  na c h  g e h o r e n  zu den  s t a b i 
len E l e n i e n t e n  de s  W o r t s c h a t z e s :

1 M a n  n e n i i t  d e n  s t a b i l e n  T e i l  d e s  W o r t s c h a t z e s  m a n c h m a l  « d e n  G r u m l w o r l -  
b e s t a n d  >.



1. D ie  m e i s t e n  s t a r k e n  \ ' e r b e n :  werden, gehen, komtnen,  jahrcn 
li. v.  a.

2.  V ie l e  s c h w a c h e  V e r b e n ,  b e s o n d e r s  so l c h e ,  d i e  w i c h t i g e  B eg r i f f e  
d c r  T i i t i g k c i t  u n d  de s  Z n s t a n d c s  b e z e i c h n e n :  niachen, haben, le
ben u .  v .  a.

3. V ie l e  S u b s t a n t i v e ,  d i e  d i e  w i c h t i g s t e n  G e g e n s t a n d e  u nd  E r -  
s c h e i n u n g e n  de r  e x i s t i e r e n d e n  W i r k l i c h k e i t , vo r  a l l e m  de r  n a c h s t e n  
U m g e b u n g  de s  M e n s c h e n ,  b e z e i c h n e n ,  in e r s t e r  L i n i e  G e g e n s t a n d e  
u n d  E r s c h e i n u n g e n  de r  N a t u r  w ie  Erde, Lu f l ,  Wasser, Feuer, I i i m-  
tnel, Berg, Wald ,  Tag,  NaclU u.  a . ;  d i e  i i l t e s t en  V e r w a n d t s c h a f t s -  
beg r i f f e :  Vaier, Mul ler ,  Toch/er,  Suhn,  Sehwesler,  Brudei  u.  a . ;  
d en  .Menschen ,  s e i n e  K o r p e r t e i l e  u n d  i n n e r e n  O r g a n e :  Mensch,  Kor- 
per, Kopf  (Han p i ) , Herz, Hand,  Fuji, A age, Nase  u.  v.  a.

4. Q u a l i t a t i v e  A d j e k t i v e ,  d i e  v e r s c h i e d e n e  p h y s i s c h e  E ig e n -  
s c h a f t e n  d e r  G e g e n s t a n d e  c h a r a k t e r i s i e r e n :  gu t ,  laut ,  hart,  hell ,  
stark  u.  a.

5. A l l e  P r o n o m e n ,  in e r s t e r  L in i e  d i e  P e r s o n a l -  u n d  D e m o n -  
s t r a t i v p r o n o m e n ;  Z a h l w o r t e r ,  v o r  a l l e m  v o n  eins  b i s  zwanzig;  d i e  
a l t e  S c h i c h t  d e r  P r a p o s i t i o n e n :  in, an, auf ,  bei  u .  a.

Fi i r  d i e  s t a b i l e n  E l e m e n t e  de s  W o r t s c h a t z e s  ist a u c h  ihr  Ur-  
s p r u n g  k e n n z e i c h n c u d .

F i n e  b e t r a c h t l i c h e  A n z a h l  v o n  W o r t e r n  des  s t a b i l e n  T e i l s  des  
W o r t s c h a t z e s  k a n n  au f  i n d o e u r o p a i s c h e  H e r k u n f t  z u r i i ck g e f i i h r t  w e r 
de n .  H i e r h e r  g e h o r e n  d i e  m e i s t e n  V e r w a n d t s c h a f t s n a m e n  w ie  M u t 
ter, Bruder  u n d  a u c h  v i e l e  g e b r a u c h  1 icl ie W o r t e r  w ie  Wasser, liegen,  
dieser u.  a.

Z a h l r e i c h  ist  a u c h  d i e  G r u p p e  v o n  W o r t e r n  g e r m a n i s c h e r  H e r 
k u n f t :  Fiscli, Leib,  Irinken  u.  a .  Z u m  s t a b i l e n  Tei l  de s  W o r t s c h a t z e s  
k o n n e n  a u c h  f r e m d s p r a c h i g e  E l e m e n t e  g e h o r e n ,  w e n n  s i e  d i e  o ben -  
e r w a h n t e n  M e r k m a l e  b e s i t z e n ,  d .  h .  l e b e n s w i c h t i g e  Be g r i f f e  b e z e i c h 
n e n ,  a l l g e m e i n  g e b r a u c h l i c h  s i n d  u n d  a l s  B a s i s  fiir d i e  w e i t e r e  
W o r t b i l d u n g  d i e n e n  k o n n e n .  H i e r z u  z a h l e n  w i r  s o l ch e  W o r t e r  von  
u r s p r i i n g l i c h  f r e m d e r  H e r k u n f t  w ie  Tisch,  Fensler, Tante ,  Onkel  u.  a.

W a s  d e n  b e w e g l i c h e n  Tei l  de s  W o r t s c h a t z e s  a n b e t r i f f t , so ist 
fiir d i e s en  s e i n e  B e w e g l i c h k e i t ,  d .  h.  s e in e  u n u n t e r b r o c h e n e  E n t 
w i c k l u n g ,  t y p i s c h .

I m  W o r t s c h a t z ,  vo r  a l l e m  in s e i n c m  b e w e g l i c h e n  T e i l ,  s p i e g e ln  
s i c h  v e r s c h i e d e n e  V e r a n d e r u n g e n  a u f  a l i e n  G e b i e t e n  d e r  g e s e l l s c h a f t 
l i ch en  T a t  i g k e i t  w i d e r .  D a s  b e d i n g t  s e in e  M a n n i g f a l t i g k e i t .  Der  
b e w e g l i c h e  Te i l  des  W o r t s c h a t z e s  u m f a B t  N e u s c h o p f u n g e n ,  F a c h a u s -  
d r i i c k e ,  v e r s c h i e d e n e  W o r t e r  a u s  de r  s o z i a l e n  u n d  t e r r i t o r i a l e n  
L e x i k  ( J a r g o n i s m e n ,  A r g o t i s m e n ,  D i a l e k t i s m e n ) ,  W o r t e r  f r emde !  
H e r k u n f t ,  A r c h a i s m e n  u sw .

De r  W o r t s c h a t z  de r  S p r a c h e ,  de r  G e g e n s t a n d  des  l e x i k o lo g i s c h e n  
S t u d i u m s ,  ist a l so  e i n e  k o m p l i z i e r t e  E r s c h e i n u n g  u n d  ist de r  w i s 
s e n s c h a f t  l i che n  U n t c r s u c h u n g  w e r t .
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§ 5. D a  der  W o r t b e s t a n d  d i e  G e s a i n t h e i t  a Her W o r t e r  u n d  
s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  d a r s t e l l t ,  so b i l d e t  d a s  W o r l  ’ d en  
H a u p t g e g e n s t a n d  de r  l e x i k o l o g i s c h e n  F o r s c h u n g .

V e r s u c h e n  w i r ,  d en  Be g r i f f  « W o r t »  zu d e f i n i e r e n .
W a s  u n t e r  d e m  Be g r i f f  das Wort  zu v e r s t e h e n  i s t ,  l aB t  s i c h  m i t  

H i l f e  de r  L e n i n s c h e n  T h e o r i e  de r  W i d e r s p i e g e l u n g  e r k l a r e n .
A uf  G r u n d  d i e s e r  T h e o r i e  ist  es m o g l i c h ,  d e n  Z u s a m m e n h a n g  

z w i s c h e n  d e n  K a t e g o r i e n  D e n k e n ,  S p r a c h e  u n d  о b j e к - 
t i v  e W i r k l i c h k e i t  zu v e r s t e h e n .

D a s  D e n k e n  s p i e g e l t  d i e  o b j e k t i v e  W i r k l i c h k e i t  w i d e r ;  d i e s e  
W i d e r s p i e g e l u n g  ist  e n g  m i t  d e r  S p r a c h e  v e r b u n d e n .  E s  g i b t  ke in  
D e n k e n  o h n e  S p r a c h e  u n d  k e i n e  S p r a c h e  o h n e  D e n k e n .  De r  M en s c h  
n i m m t  d i e  W i r k l i c h k e i t  m i t  H i l f e  s e i n e r  S i n n e s o r g a n e  w a h r ;  d a n k  
s e i n e r  p r a k t i s c h e n  T a t  i gk e i t  e n t s t e h e n  im  B e w u B t s e i n  de s  M e n s c h e n  
Beg r i f f e  v o n  d e n  G e g e n s t a n d e n  u n d  E r s c h e i n u n g e n  d e r  o b j e k t i v e n  
W i r k l i c h k e i t .

§ 6. D e r  B eg r i f f  ist  e i n e  v e r a l l g e m e i n e r t e  W i d e r s p i e g e l u n g  de r  
W i r k l i c h k e i t .

D e r  B eg r i f f  ist  de r  G e d a n k e  v o m  G e g e n s t a n d .  D e r  B eg r i f f  ist  
a l so  e i n e  S t u f e  d e r  E r k e n n t n i s ;  d a s  ist  d i e  W i d e r s p i e g e l u n g  de r  
un s  u m g e b e n d e n  o b j e k t i v e n  W i r k l i c h k e i t  in  u n s e r e m  B e w u B t s e i n ,  
d a s  ist  e i n  G e d a n k e n k l u m p e n  ( с г ус т о к )  z a h l r e i c h e r ,  s c h o n  e rw o r -  
b e n e r ,  in e i n e m  G e d a n k e n  z u s a m m e n g e f a B t e r  K e n n t n i s s e  v o n  d en  
G e g e n s t a n d e n . 2 D e r  Beg r i f f  ist  e i n e  b e s t i m m t e  V o r s t e l l u n g ,  d i e  d u r c h  
Z u s a m m e n f a s s u n g  de r  a l l g e m e i n e n  u n d  w e s e n t l i c h e n  M e r k m a l e  e in e s  
G e g e n s t a n d e s  o d e r  e i n e r  G r u p p e  v o n  G e g e n s t a n d e n  d u r c h  e i n e  s p r a c h 
l i che  E i n h e i t  a u s g e d r i i c k t  w i r d ;  d e r  B eg r i f f  is t  d e r  B e d e u t u n g s -  
i n h a l t  e i n e s  W o r t e s ,  e r  k a n n  n i c h t  o h n e  s p r a c h l i c h e  L a u t f o r m  ex i -  
s t i e r e n .  D e r  B e g r i f f  w i r d  im  W o r t  in  e i n e r  s p r a c h l i c h e n  U m h i i l l u n g  
r e a l i s i e r t .

D a s  W o r t  ist  a l s o  d i e  s p r a c h l i c h e  H t i l l e  de s  B eg r i f f s .  D e r  B eg r i f f  
e x i s t i e r t  im  W o r t  a l s  s e i n e  B e d e u t u n g .  D ie  B e d e u t u n g  ist  d e r  I n 
h a l t  de s  W o r t e s .

E s  m u B  a b e r  b e t o n t  w e r d e n ,  d a B  de r  Beg r i f f  u n d  d a s  W o r t  v e r 
s c h i e d e n e  K a t e g o r i e n  s i n d .  D e r  B eg r i f f  ist  e i n e  l og i s ch e  K a t e g o r i e ,  
d i e  s i c h  n a c h  i h r e n  e i g e n e n  G e s e t z e n  e n t w i c k e l t ,  d a s  W o r t  a b e r  ist  
e i n e  s p r a c h l i c h e  K a t e g o r i e  u n d  u n t e r l i e g t  d e n  G e s e t z e n  de r  S p r a c h e .

De r  Be g r i f f  a l s  K a t e g o r i e  de s  D e n k e n s  b e s i t z t  e i n e n  fiir d i e  ge- 
s a m t e  M e n s c h h e i t  a l l g e m e i n e n  C h a r a k t e r ,  d i e  B e d e u t u n g  a l s  s p r a c h -

1 U b e r  stehende Wortverbindungen siehe Kapitel  15 ff.
2 Логика,  Ии-т философии АН СССР, М.,  Госполитиздат,  1956, стр. 30.
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licl ic M i t t e i l u n g s k a t e g o r i e  ist  i h r e m  C h a r a k t e r  n a c h  r e i n  n a t i o n a l ,  
wa s  im  a l l g e m e i n e n  a u c h  fi ir d a s  W o r t  g i l t .  D i e  B e d e u t u n g  des  
W o r t e s  u n d  der  B eg r i f f  b i l d e n  f o lg l i ch  e in e  E i n h e i t ,  s i e  s i n d  abe r  
l<cinesfal l s  i d e n t i s c h ,  d e n n  d i e  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  d r i i c k t  e i n e n  
Beg r i f f  a u s ,  d e c k t  i h n  a b e r  n i c h t  v o l l i g .  S o w o h l  d i e  B e d e u t u n g  u n d  
de r  B eg r i f f  a l s  a u c h  d a s  W o r t  u n d  d e r  Be g r i f f  b i l d e n  e i n e  d i a l e k -  
t i s c h e  E i n h e i t .

D as  W o r t  als E i n h e i t  v o n  F o r m  u n d  B e d e u t u n g  e n t s t e h t  im  Pro-  
zef3 de s  B e z e i c h n e n s  e i n e s  G e g e n s t a n d e s ,  e i n e r  E r s c h e i n u n g ,  e i ne r  
E i g e n s c h a f t ,  e i ne s  p s y c h i s c h e n  P ro z es se s ,  e i n e r  E m p f i n d u n g  usw.

§  7. E s  w e r d e n  v i e l e  V e r s u c h e  g e m a c h t ,  e i n e  r i c h t i g e  u n d  g e 
n a u e  D e f i n i t i o n  de s  W o r t e s  zu  g e b e n .  E .  M.  G a l k i n a - F e d o r u k  z. B. 
b e s t i m m t  d a s  W o r t  f o l g en d e r m a( 3 en :

D a s  W o r t  e n t h a l t  z u g l e i c h  d a s  M a t e r i e l l e  u n d  d a s  I de e l l e .  D as  
M a t e r i e l l e  im  W o r t  ist  d i e  l a u t l i c h e  G e s t a l t u n g ,  d a s  I d e e l l e  —  d i e  
B e d e u t u n g  de s  W o r t e s ,  d e r  d i e  E r s c h e i n u n g e n  d e r  o b j e k t i v e n  W i r k -  
l i c h k e i t  w i d e r s p i e g e l n d e  Beg r i f f .

D a s  W o r t  ist e i n e r s e i t s  d a s  B i l d ,  d i e  W i d e r s p i e g e l u n g  de r  W i r k -  
1 ich k e i t , d i e  in de r  l a u t l i c h e n  F o r m  r e a l i s i e r t  w i r d ,  a n d e r s e i t s  d i e  
l a u t l i c h e  G e s t a l t u n g  de r  V o r s t e l l u n g  u n d  de s  B eg r i f f e s .  D a s  W o r t  
i st  a l s o  d i e  E x i s t e n z f o r m  des  B eg r i f f e s  im  D e n k e n . 1

E i n e  a h n l i c h e ,  a b e r  e i n f a c h e r e  D e f i n i t i o n  f i n d e n  w i r  bei  R .  A.  Br i 
d g e ,  w:
Y n p a s  W o r t  ist d i e  k i i r z e s t e  s e l b s t a n d i g e  k o m p l i z i e r t e  d i a l e k t i s c h e  
u n a  h i s t o r i s c h e  E i n h e i t  de s  M a t e r i e l l e n  (des L a u t k o m p l e x e s  u n d  der  
F o r m )  u n d  des  I d e e l l e n  (der  B e d e u t u n g ) . 2

D a f i  d a s  W o r t  e i n e  E i n h e i t  i s t ,  b e t o n t  a u c h  A.  1. S r n i r n i z k i ,  
w o be i  er  u n t e r  E i n h e i t  f o l g e n d e s  v e r s t e h t :  «. . . d i e s e  E i n h e i t  muf3 
e r s t e n s  n i c h t  n u r  d i e  auf3er e ( l a u t l i c h e )  F o r m ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  
d u r c h  d i e  F o r m  a u s g e d r i i c k t e  B e d e u t u n g  ( i n h a l t l i c h e n  od e r  e m o t i o -  
n e l l e n  S i n n )  b e s i t z e n  u n d  z w e i t e n s  n i c h t  a l s  d a s  im  Proze(3 des  
R e d e n s  g e sc h a f f e n e  P r o d u k t ,  s o n d e r n  a l s  e t w a s  s c h o n  E x i s t i e r e n -  
de s  u n d  n u r  in de r  R e d e  R e p r o d u z i e r t e s  a u f t r e t e n .  D a b e i  mu(3 
e n t s c h i e d e n  u n t e r s t r i c h e n  w e r d e n ,  daf3 d i e  s p r a c h l i c h e  E i n h e i t  
z u g l e i c h  b e i d e  o b e n e r w ' a h n t e n  M e r k m a l e  b e s i t z e n  mu(3.  Z u  t y p i s c h e n  
s p r a c h l  i c he n  E i n h e i t e n  w 'e rden  a u f  d i e s e  W e i s e  s o l c h e  W o r t e r  wie  
house  —  дом,  red — красный. . ,».3

A u f  G r u n d  d i e s e r  D e f i n i t i o n  la!3t s i ch  fo l g e n d e s  f e s t s t e l l e n :  
D as  W o r t  ist  e i n e  l e x i k a l i s c h e  h i s t o r i s c h  e n t s t a n d e n e  G a n z e i n h e i t ,  
d i e  k l e i n s t e  s e l b s t a n d i g e  F l a u p t e i n h e i t  d e r  S p r a c h e ,  d i e  a u s  der  
m o r p h o l o g i s c h e n  S t r u k t u r ,  de r  L a u t f o r m  (de r  p h o n e t i s c h e n  F o r m )

1 E. М. Г а л к и ii a - Ф e д о p у к. Основные вопросы языкознания в тру
дах В. И. Ленина.  — «Иностранные языки в школе»,  1951, ЛЬ I, стр. 8.

2 Р. Л. li у Д а г о в. Введение в пауку о языке,  М..  Учпедгиз,  1958, стр. 8
3 А. И. С  м и р п и ц к и й. Лексикология английского языка,  М., Изд  

лит. на иностр.  яз. ,  1956, стр. 13.
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u n d  d c r  B e d e u t u n g  b e s t e h t ,  d .  Ii. d i e  L a u t  Form und  d i r  B e d e u t u n g  
w e r d e n  im  W o r l  n io r p h o l o g i s c h  o r g a u i s i e r t . \ ' i e !e  S p r a c h f o r s c h e r  
s e h e n  k en  i h r e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  T a t s a c l i e .  da 1-5 d a s  W o r t  e i n e  
E i n h e i t  de s  l a u t l i c h e n  K o m p l e x e s  u n d  de r  B e d e u t u n g  i s t . 1

D ie  L a u t f o r m  (der  L a u t k o m p l e x )  j ede s  W or t e s  ist im G e g e n s a t z  
z u m  B eg r i f f  n u r  e i n  Z e i c h e n  u n d  k e in  Sp i e g e l b i l d  des G c g c n s l a n d e s ,  
d a r u m  v e r k o r p e r n  v e r s c h i e d e n e  L a u t k o m p l e x e  v e r s c h i e de n e r  S p r a 
c h e n  e in  u n d  d e n s e ! b e n  B eg r i f f ,  z. B.  die Hand,  eng l .  hand,  l a t .  
mar,us,  f rz.  main ,  r u s s .  рука  u sw .  A be r  de r  schon e i n n i a i  zu r  B e 
z e i c h n u n g  e i n e s  b e s t i m m t e n  Beg r i f f s  in e i ne r  S p r a e h e  g e w a h l t e  
L a u t k o m p l e x  w i r d  d u r c h  d e n  a l l g e m e i n e n  G e b ra u c h  an  d e n  b e s t i m m 
t e n  G e g e n s t a n d  a n g e k n i i p f t  u n d  b l e i b t  fiir d ie s en  G e g e n s t a n d  u n e n t -  
b e h r l i c h ,  e r  w i r d  zu s e i n e r  B e n e n n u n g .

§ 8. J e d e s  W o r t  w i r d  d u r c h  b e s t i m m t e  ph ou e t i s ch e  un d  mor -  
p h o l o g i s c h e  E i g e n t u m l i c h k e i t e n  g c k e n n z e i c h n e t .

V o m  p h o n e t i s c h e n  S t a n d p u n k t  a u s  k a n n  das W o r t  f o lg eud e r -  
we i s e  c h a r a k t e r i s i e r t  w e r d e n :

1. Fi i r  d a s  d e u t s c h e  W o r t  ist d i e  dyna in i s e l ie  B e l o i i u n g  kenn -  
z e i c h n e n d .  D ie  H a u p t b e t o n u n g  f a l l t  im deu ts chen  Wo r l  gewo l in-
1 ich au f  d i e  e r s t e  S i l be :  'Arbe it ,  ’Arbeiter,  dabei  k a n n  a u c h  e i n e  
N e b e n b e t o n u n g  e x i s t i e r e n :  'arbeifs los.

2.  D ie  s t i m i n h a f t e n  K o n s o i i a n t e u  лИе г н ит е п  im A u s l a u l  m i t  
de n  s t i m m l o s e n .  z. B.  Tag  | ' t a : k | ,  a b e r  T ages | ' t a : g o s | .

3.  I m  A n l a u t  e r s c h e i n t  de r  K n a c k l a u t ,  w en n  das W o r t  m i t  e i n e m  
V o k a l  b e g i n n t ,  z. B.  A n t n v r t ,  Ojen, I hr.

4. D ie  V o k a l e  w e r d e n  in de r  u n b e t o n t e n  Silbe r e d u z i e r t ,  so 
w i rd  genomtnen  [ g a ' n o m o n l  a u s g e s p r o c h e n .

§ 9. V o m  i n o r p h o l o g i s c h e n  S t a n d p u n k t  aus ist an  e i n e m  W o r t  
f o l g e n d e s  f e s t z u s l e l l e n .

D as  W o r l  b e s t e h t  au s  A \o rp h e m e n :  Arbeiter, l'lttg\zeiig, 
Be\sprech\ung.

D as  M o r p h e m  ist d e r  k l e i n s t e  b e de u t u ng s t r a ge i i d e  Tei l  de s  W o r 
tes .  W i r  u n t e r s c h e i d e n  da s  W u r z e l m o r p h e m ,  das die D i n g b e d e i i l u n g  
de s  W o r t e s  t r a g t ;  es  w i r d  in de r  1 i n g u  ist  ischen F a c h l i t e r a l u r  a l s  
s i n n t r  a g  с n d e s M о r p h e m  od e r  L e x e m bez e i ch -  
ne t .  D i e  W u r z e h v o r t e r  Tiscli, Arb e i t  s i n d  zugleich auch I e x e m e ;  in 
d en  W o r t e r n  Tisch ter, Arbeiter  s i n d  d i e  s i nn t r agenden  M o r p h e m e  
Tisch,  Arbei t .

Zu  d e n  M o r p h e m e n  g e h o r e n  au c h  Af f i xe  (Suffixe, P r a f i x e ) ,  z. B.  
d a s  W o r t  Lchrer b e s t e h t  au s  zwei  M o r p h e m e n  I.elir er (L ex e i n  r  

: S u f f i x ) ,  o d e r  L ' r w a / d — Ur ica/d  (P r a f i x  , Lexein) .

1 .П. P.  3  II II д  e p, Т. В. С r |l о v li а.  Современный немецким i н,iк . At., 
Изд. .шт.  на иностр.  яз. ,  1957, стр. 342; К- Л. ,'1 е и к о н с к а я, Лексикология  
немецкого языка,  М., Учпедгиз,  1956, стр. 12; О. С. А х м а н о и ;i, Очерки 
но общей и русской лексикологии.  М.,  Учпедгиз,  1957. сгр ЗМ и др.
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So lc h e  Af f i xe  s i n d  w о r t b i I (I e n d с (I с x i к a I i s с h e) 
/Morpheme ,  a h c r  m a n  u n t e r s c h e i d e t  a u B c r d e m  n oc h  f о г in h i I - 
(I (- n d e (g г a m  m  a t i s с h e) M o r p h e m e ,  z. B.  s t a r k e r , m a c h t e , 
gegaugen .  D i e se  d i e n e n  z u r  B i l d u n g  i r g e n d e i n c r  g r a m m a t i s c h e n  
F o r m .  D ie  g e n a n n t e n  M o r p h e m e  d i e n e n  a l s o  zu r  W o r t b i l d u n g  u n d  
zu r  F o r m b i l d u n g .  D ie  Af f i xe  k o n n e n  e n t w e d e r  g r a m r n a t i s c h e r  
(Biich-er) o d e r  l e x i k a l i s c h e r  (Arbeit-er)  A r t  s e i n .

D ie  W u r z e l  m i t  v e r s c h i e d e n e n  A f f i x e n  (Be-such-er) b i l d e t  d e n  
SI a m m  des  W o r t e s .

D a s  W o r t  k a n n  a b e r  n o c h  a u f  e i n e  a n d e r e  A r t  v e r a n d e r t  w e r d e n ,  
n a m l i c h  m i t  H i l f e  de r  F l e x i o n e n .  D as  ist d i e  s o g e n a n n t e  W o r t -  
b e u g u n g  ( с л о в о и з м е н е н и е ) .

D ie  F l e x i o n  ze ig t  d i e  B e z i e h u n g e n  de s  b e t r e f f e n d e n  W o r t e s  zu 
a n d e r e n  W o r t e r n ,  z. B.  die Farbe des Kleides,  er s teh t  nbeii, die 
Bucher liegen.  D i e  e r w a h n t e n  B e i s p i e l e  z e ig e n ,  da!3 d i e  F l e x i o n  a u c h  
c i n e  g r a m m a t i s c h e  K a t e g o r i e  is t .

W i r  i n t e r e s s i e r e n  u n s  h i e r  fiir d i e  l e x i k a l i s c h e n  M o r p h e m e ,  da 
s i e  zu r  W o r t b i l d u n g  d i e n e n ;  d i e  W o r t b i l d u n g  ist a b e r  e i n e  d e r  w i c h t i g -  
s t e n  F r a g e n  d e r  L e x ik o l o g i e .

§ 10. D as  W o r t  ist e i n e  d i a l e k t i s c h e  m o r p h o l o g i s e h  g e s t a l t e t e  
l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t  v o n  L a u t f o r m  u n d  I n h a l t ,  d.  h .  v on  p h o n e t i -  
s c h e m  K o m p l e x  u n d  B e d e u t u n g ,  a l so  l e t z t e n  E l i d e s  v o n  M a t e r i e l -  
l e m  u n d  Id e e l l e m .

D as  W o r t  ist  s o m i t  e i n e  F i n h e i t ,  d e n n  d i e  L a u t f o r m  e in e s  W o r t e s  
k a n n  n i c h t  o h n e  B e d e u t u n g  e x i s t i e r e n  u n d  d i e  B e d e u t u n g  i h r e r s e i t s  
n i c h t  o h n e  l a u t l i c h e  H  ii lie.

D ie  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  ist  s e in  I n h a l t ,  t las I d ee l l e ,  d a s  in 
e i n e  l a u t l i c h e  m a t e r i e l l e  G e s t a l t  ( F o r m )  e in g e s c h l o s s e n  i s t .  D i e  B e 
d e u t u n g  b e z e i c h n e t  e i n e n  G e g e n s t a n d  o d e r  e i n e  E r s c h e i n u n g  de r  
W i r k l  i c h k e i t .

D ie  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  ist  d i e  A u B e r u n g  de s  Be g r i f f e s .  H i e r  
k a n n  d i e  F r a g e  g e s t e l l t  w e r d e n ,  ob  d i e  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  d i e  
o b j e k t i v e  W i r k l  i c h k e i t  w i d e r s p i e g e l t .  M e i s t e n t e i l s  i s t  d i e s  de r  F a l l ,  
a b e r  n i c h t  u n m i t t e l b a r ,  s o n d e r n  d u r c h  d e n  B eg r i f f ,  m i t t e l s  des  
B e g r i f f e s  v o n  de r  W i r k l  i c h k e i t .

W e n n  es n i c h t  so  w a r e ,  w e n n  d i e  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  d i e  
o b j e k t i v  e x i s t i e r e n d e  W i r k l  i c h k e i t  u n m i t t e l b a r  w id e r s p i e -  
g e l n  k o n n t e ,  so  w i i r de  s i c h  a n  e i n e n  b c s t i m m t e n  G e g e n s t a n d  r e sp .  
e i n e  E r s c h e i n u n g  de r  N a t u r  n u r  e i n  b e s t i m m t e r  L a u t k o m p l e x  kni i p-  
f en .  D a n n  w i i r d e  es a l s o  n i c h t  d i e  fi ir d i e  M e n s c h h e i t  t y p i s c h c  M an-  
n i g f a l t i g k e i t  de r  S p r a c h e n  g e h e n ,  u n d  es w i i r d e  n u r  e i n e von  
a l i e n  V o  1 k e rn  g e b r a u c h t e  g l e i c h e  S p r a c h e  e x i s t i e r e n .  D a s  ist ab e r  
n i c h t  de r  [ ' a l l .  So  h a t  d e r  G e g e n s t a n d  Tisch  in v e r s c h i e d e n e n  S p r a 
c h e n  v e r s c h i e d e n e  l a u t l i c h e  F o r m e n ,  /.. B .  d t .  Tisch.  r us s .  стал,  
frz.  table, l a t .  mensa u sw .



18 E in lc i  furif*

D ie  B e d e u t u n g  ist im W o r t  d i e  E x i s t e i i / . f o r m  d e s  Begr i f f e s ,  
d i e  im  Proze(3 des  V e r k e h r s  h e r v o r t r i t t  mid  d e n  Beg r i f f  a u s d r i i e k t .

D ie  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  ist  s e i n  I n h a l t ,  er  aul . i r r t  siel i  iu s e i ne r  
B e z i e h u n g  zu  d e r  W i r k l  i c h k e i t  u n d  z e u g t  d u r e h  d a s  V o r h a n d e n s e i n  
de s  im  a l l g e m e i n e n  g l e i e h e n  V e r s t e h e n s  hei  d e m  S p r e e h e n d e n  u n d  
d e m  H o r e n d e n  v o n  s e i n e r  r e a l e n  E x i s t e n z . 1 h  s g ib t  a h e r  e c l i t e  B e 
g r i f f e  v o n  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  w e n n  w i r k l i c h  e x i s t i e r e n d e G c g e n s t a n d e  
u n d  E r s c h e i n u n g e n  de r  N a t u r  (Erde, Regen  u.  a . )  im  D e n k e n  w ie d e r -  
g e s p i e g e l t  w e r d e n ,  u n d  u n e c h t e  B e g r i f f e ,  w e n n  es s i ch  n i c h t  
u m w i r k l i c h e  T a t s a c h e n ,  s o n d e r n  u m  P r o d u k t e  de r  m e n s c h l i c h e n  
P h a n t a s i e  (z. B.  Teufel,  Gott, Hexe, Zauberer) h a n d e l t .  D e m c n t -  
s p r e c h e n d  d r i i c k e n  a u c h  d i e  B e d e u t u n g e n  de r  W o r t e r  e c l i t e  ode r  
u n e c h t e  B e g r i f f e  v o n  de r  W i r k l i c h k e i t  au s .

U n d  d o c h  s i n d  d e r  Be g r i f f  u n d  d i e  B e d e u t u n g  n i c h t  i d c n t i s c h ,  
s o n d e r n  s i e  b i l d e n  e i n e  d i a l e k t i s c h e  E i n h e i t ,  d e n n  sow oh l  de r  B e 
g r i f f  a l s  a u c h  d i e  B e d e u t u n g  v e r a n d e r n  u n d  e n t w i c k e l n  s i ch ,  f r e i l i ch  
b e i d e  n a c h  i h r e n  e ig e n e n  G e s e t z e n .

In  s e i n e r  E n t w i c k l u n g  v e r m i t t e l t  d e r  B eg r i f f  d e m  M e n s c h e n  e i n e  
i m m e r  t i e f e r e  E r k e n n t n i s  de r  r e a l e n  W i r k l i c h k e i t .  D i e  B e d e u t u n g  
e n t w i c k e l t  s i ch  a b e r  in d e n  e i n z e l n e n  S p r a c h e n  oft i m a b h a i i g i g  v o n  
d e r  E n t w i c k l u n g  de s  z u g r u n d e  l i e g c n d e n  B eg r i f f s  ( m a n c h m a l  sog a r

11 e i n e r  g a n z  a n d e r e n  R i c h t u n g  a l s  d e r  z u g r u n d e  l i eg en de  Beg r i f f ) .
D a h e r  k o n n e n  W o r t e r ,  d i e  g l e i c h e  B e g r i f f e  a u s d r i i c k e n ,  in v e r 

s c h i e d e n e n  S p r a c h e n  v e r s c h i e d e n e  B e d e u t u n g e n  e r h a l t e n ,  w a s  s i ch  
bei  d e r  G e g e n i i b e r s t e l l u n g  d e r  s p r a c h l i c h e n  T a t s a c h e n  ze ig t  (bei  
de r  U b e r s e t z u n g  a u s  e in e r  S p r a c h e  in d i e  a nd e r e ) .

So ist  z. B.  d a s  d e u t s c h e  W o r t  Finger  de r  B e d e u t u n g  n a c h  eng e r  
a l s  d a s  i h m  e n t s p r e c h e n d e  ru s s i s c h e  палец.

Ein alter Bergbauer. . .  griifite,  den Fi nge r  an der Miitze, s t umm die Toch-  
ter der Wi twe.  (L. F г a n k)
Старый крестьянин. . .  молча приветствовал дочь вдовы, приложив палец 
(руки) к шапке.

D a s  ru s s i s c h e  W o r t  палец  umfa f3 t  s e m a n t i s c h  n i c h t  n u r  da s  
d e u t s c h e  Finger,  s o n d e r n  a u c h  Zehe.

Flendrik seinersei ts kam fiir die sport l iche Konkurrenz nicht in Frage: er 
schrie schon,  wenn er mit  den Zehen das kal te Wasser beriihrfe. (К.  M a n n)

I m  R u s s i s c h e n  e n t s p r i c h t  h i e r  d e m  W o r t  Zehe d a s  W o r t  палец.

В спортивных состязаниях на Гендрика нечего было рассчитывать: стоило  
ему пальцами  (ноги) прикоснуться к холодной воде, как он поднимал крик.

S e i n e r s e i t s  ist  d a s  d e u t s c h e  W o r t  Zehe in e i n i g e n  W o r t v e r b i n 
d u n g e n  s e m a n t i s c h  w e i t e r  a l s  d a s  r u s s i s c h e  палец (ноги).

1 Л.  А. В v л а х о в с к и ii. Введение в языкознание,  ч II, М., Учпед
гиз, 1953, стр . '13.
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D a s  S u b s t a n t i v  Zehe  t r i t t  a u c h  in d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  au f  
tlcn Zelien gehen  ‘х о д и т ь  на  ц ы п о ч к а х ’ o d e r  vom VZirbel bis zur 
Zehe  ‘с г о л о в ы  д о  п я т ’ au f .

Sie entfernte sich a uf  den Zehen und st ieg den Hang  hinauf.  (L. F r a n k) 

Borne war Patriot  vom Wi rb e l  bi s  z u r  Zehe.  (H.  H e i n e )

A h n  1 i che  E i g e n t i i m l i c h k e i t e n  in  de r  E n t w i c k l u n g  d e r  B e d e u t u n g  
l a s s en  s i c h  a u c h  bei  a n d e r e n  W o r t e r n  f e s t s t e l l e n  (vg l .  d t .  —  H and  
u n d  A n n ,  r u s s .  — р у к а ; d t .  — Fuji  u n d  Bein,  r u s s .  — нога
u.  v .  a . ) .  D a s  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  da/3 s i c h  s o w oh l  d e r  l a u t  1 i che  K o m p -  
l ex  a l s  a u c h  d i e  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  in  j e d e r  S p r a c h e  n a c h  i h r e n  
e i g e n e n  G e s e t z e n  e n t w i c k e l n .  N i c h t  i m m e r  f a l l e n  d i e  B e d e u t u n g e n  
e i n e s  W o r t e s  in  de r  e i n e n  S p r a c h e  m i t  d e r  B e d e u t u n g  de s  e n t s p r e -  
c h e n d e n  W o r t e s  in  d e r  a n d e r e n  z u s a t n m e n .  A b e r  in j e d e m  e i n z e l n e n  
F a l l  e n t s p r i c h t  e i n e  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  in  j e d e r  b e l i e b i g e n  
S p r a c h e  i m m e r  n u r  e i n e m  Beg r i f f .  S i e  b i l d e n  e i n e  E i n h e i t ,  d a  d i e  
B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  e n g  m i t  d e m  a l l g e m e i n e n  B eg r i f f  e i ne s  Ge - 
g e n s t a n d e s  v e r b u n d e n  is t .

D ie  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  b e z i e h t  s i ch ,  w i e  w i r  s c h o n  g e s e h e n  
h a b e n ,  a u f  d e n  G e g e n s t a n d  o d e r ,  g e n a u e r  g e s a g t ,  au f  d e n  Beg r i f f ,  
s i e  k a n n  a u c h  e i n e  E i g e n s c h a f t ,  Q u a l i t a t ,  H a n d l u n g  u s w .  au sd r t i k -  
ken :  ga t ,  schon, gehen  u s w .  E i n  W o r t  k a n n  s i c h  z u g l e i c h  au f  m e h r e r e  
G e g e n s t a n d e  b e z i e h e n ,  d a n n  s p r e c h e n  w i r  v o n  de r  V i e l d e u t i g k e i t  
( M e h r d e u t i g k e i t )  d i e s e s  W o r t e s :  Feder b e z e i c h n e t  e i n e  V o ge l f ed e r ,  
e i n  S c h r e i b z e u g ,  e i n e  U h r f e d e r ,  e i n e  H o l z v e r b i n d u n g  u sw .

U m  d i e  C h a r a k t e r i s t i k  de s  W o r t e s  a b zu sc h l i e f 3 en ,  b e s p r e c h e n  w i r  
n o c h  d a s  W e s e n  de r  B e n e n n u n g .

§  11. D ie  B e n e n n u n g  ist d i e  B e z e i c h n u n g  e in e s  G e g e n s t a n d e s ,  
e i n e r  E r s c h e i n u n g ,  e i n e s  P ro z e s se s  u sw .  D ie s e  B e z e i c h n u n g  e r fo lg t  
g e w o h n l i c h  n a c h  e i n e m  o d e r  m e h r e r e n  m o t i v i e r e n d e n  M e r k m a l e n  
de s  G e g e n s t a n d e s ,  de r  E r s c h e i n u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t .

W .  I. L e n i n  z i t i e r t  in s e i n e m  W e r k  «Aus  d e m  p h i l o s o p h i s c h e n  
Na ch l a l3»  f o l g e n d e n  A u s s p r u c h  v o n  L.  F e u e r b a c h :

«Der  S i n n  g i b t  d i e  S a c h e ,  d e r  V e r s t a n d  a b e r  g i b t  d e n  N a m e n  
d a z u  he r .  E s  i s t  n i c h t  im  V e r s t a n d e ,  w a s  n i c h t  im  S i n n e ,  a b e r  w as  
i m  S i n n e  d e r  T a t  n a c h ,  da s  ist  im  V e r s t a n d e  n u r  d e m  N a m e n  n a c h .  
D e r  V e r s t a n d  ist  d a s  h o c h s t e  W e s e n ,  d e r  R e g e n t  d e r  W e l t ,  a b e r  nu r  
d e m  N a m e n  n a c h ,  n i c h t  t a t s a c h l i c h .

W a s  ist  a b e r  de r  N a m e ?  E i n  U n t e r s c h e i d u n g s z e i c h e n ,  e i n  auf -  
f a l l e n d e s  M e r k m a l ,  w e l c h e s  ich z u m  C h a r a k t e r ,  z u m  R e p r a s e n t a n t e n  
de s  G e g e n s t a n d e s  m a c h e ,  u m  m i r  d a d u r c h  i hn  in s e i n e r  T o t a l i t a t  
zu  v e r g e g e n w a r t i g e n . » 1

D e m e n t s p r e c h e n d  l i eg t  de r  B e n e n n u n g  Burg  ‘Sch lo !3 ’ , ‘S t a d t ’ 
d a s  m o t i v i e r e n d e  M e r k m a l  de s  G e b o r g e n s e i n s  z u g r u n d e ,  d a  d ie se

1 W.  I. L e n i n ,  Aus dem phi losophischen Nachlaf l ,  Berl in 1949, S. 195



B e z e i c h n u n g  f r i i he r  fiir e i n e n  u i n s c h l o s s e u e n  b e i e s t i g t e n  O r t  ange -  
w a n d t  w u r d e .  Burger  - u r s p r i i n g l i c h  ‘B ew o l iu e r  der  S t a d t ’ , \ S t ad -  
t e r ’ —  ist e b e n f a l l s  n a c h  d i e s e m  M e r k m a l  be na i i i i t .

D a s  W o r t  Regenbogen  n e n n t  d i e s e  N a t u r e r s c h e i u m i g  na c h  zwei  
d e m  M e n s c h e n  ins A u ge  f a l l e n d e n  M c r k n i a l e n  ( k e g e n ,  Bogcn ) .

In d e m  W o r t  Herbage  — u r s p r i i n g l i c h  ‘e in  d a s  l i c e r  b e r g e u d e r  
O r t ’ —  l as sen  s i c h  zwei  M e r k m a l e  a n g e b e n  ( f l e e r ,  be rg en ) .

D i e se  M e r k m a l e  k o n n e n  in v e r s c h i e d e n e n  S p r a c h e n  / u s a m m e n -  
f a l l e n ,  d a  d a s  D e n k e n  de r  M e n s c h e n  a l l gc n i e i n n i c i i s ch l  i c l i n i  С Tia rak-  
t e r  h a t ,  z. B.  d t .  Sonnenblu me  u n d  ru s s .  подсолнечник.

Of t  s i n d  d i e  B e n e n n u n g e n  j e d o c h  v e r s c h i e d e n .  So he iB t  e i n e  u n d  
d i e s e l b e  B l u m e  d e u t s c h  Schneeglockchen  — h i e r  s i n d  zwei  M e r k 
m a l e  v o r h a n d e n  ( G l o c k c h e n  u n t e r  d e m  S ch ne e ) .  In d e r  r u s s i s e h e n  
B e n e n n u n g  подснежник ist n u r  e i n  Л \е гк ina 1 v o r h a n d e n  ( u n t e r  d e m  
S ch n ee ) .

Bar  b e r u h t  au f  d e m  s u b s t a n t i v i e r t e n  i u d o c u r o p a i s c h e n  A d j e k t i v  
bhero,  e i g e n t l i c h  ‘b r a u n ’; d a s  r u s s .  медведь b e d e u t e t e  u r s p r i i n g l i c h  
‘в е д м е д ь ’ (м ед о л ю б ) ,  e i g e n t l i c h  ‘de r  H o n i g l i e b e n d e ’ .

D as  M e r k m a l ,  d a s  de r  B e z e i c h n u n g  des  W o r t e s  z u g r u n d e  l iegt ,  
n e n n t  m a n  g e w o h n l i c h  d i e  i n n e r e I; о r m  des  W o r t e s ,  z. B. 
d i e  i n n e r e  F o r m  des  W o r t e s  M i / t a g  b i r g t  in s i ch  den  Z e i t b e g r i f f  
( M i t t e  de s  Tag es ) .

D as  S u b s t a n t i v  Arbei ter  ist au f  d a s  V e rb  arbeiten  z u r i i c k z u f i i h r e n ,  
d a s  S u f f i x  -er w e i s t  au f  e i n e  h a n d e l n d e  P e r s o n  m i i n n l i c h e n  G e s c h l e c h t s  
h in .  D a s  g a n z e  W o r t  b e z e i c h n e t  d e n j e n i g e n ,  d e r  a r b e i t e t .

D i e  i n n e r e  F o r m  des  r u s s i s e h e n  W o r t e s  подберезовик z e ig t ,  d af i  
d i e s e r  P i l z  u n t e r  e i n e r  B i r k e  w a c h s t ,  wa s  zu s e i n c m  M e r k m a l  gew or -  
d e n  is t .

Al s  S y n o n y m e  zu d e m  T e r m i n u s  d i e  i 11 11 e r e F  0  r 111 w e r 
d e n  a u c h  a n d e r e  g e b r a u c h t :  B i l d , 1 E t y m o n , -  U r b e d e u t u n g , 3 e ty i n o -  
l og i s ch c  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  4 u .  dg l .

Ohne die Frage zu entscheiden,  welcher  dieser Termini  der beste ist, werden  
wir in unserer wei teren Erorteruny die Termini  E I у ш о n und U r b e d e u - 
t u 11 ц yebrauchen.

M a n c h e  W o r t e r  d e r  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h e  s i n d  e t y m o l o -  
g i s ch  m o t i v i e r t , d .  h .  es ist  l e i c h t ,  ihr  E t y m o n  zu v e r s t e h e n .  S o l c h e  
W  6 r t e r  111 i t I e b e n d i g  e 111 E t у m о 11 l a s s en  s i ch  l e i ch t  
e t y m o l o g i s i e r e n .  Z u  d i e s e n  g e h o r e n :  v ierzehn, F lieger , landen,  Ge- 
bur tstag  u.  a.

1 Л.  A. Ii у я ;i x о ii с к п А, Введение и языкознание,  ч. II, М.,  Учпедгиз,  
1953, стр. 9.

- Etynum  is I die Grundbedeutung des Wortes.  Etyinuh g ic  ist die Lehre von  
der Herkunft  und Grimdbedeut imy des Wortes.

:i A. F. P o  I t, Zeilscl iri ft  fiir veryleichende Sprachfnisi -lmng,  КX II, S. -115 
(zitiert nach В.  II п з а  и и, Этимология,  М. ,  Изд.  иностр лит. ,  I95(i. стр. 71).

4 К- А. Л е и к о в с к а я, Лексикология немецкого языка.  М , Учпедгиз,  
1956, стр 38.
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I n a n d e r e n  F a l l e n  w i e d e r u m  ist es n i c h t  so l e i c h t ,  d i e  I r b e d c u  
t u n g  dcr  W o r t e r  zu f i n d e n ,  d e n n  d i e s e  s i nd  v o m  S t a n d p u n k t  de r  
m o d e r n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h e  a u s  n i c h t  m e h r  m o t i v i e r t ;  u m  ih r e  
U r b e d e u t u n g  a u f z u d e c k e n ,  m u t i  m a n  s i e  e i n e r  sp e z i e l l e u  h i s to r  isch - 
e t y m o l o g i s c h e n  A n a l y s e  u n t e r w e r f e n .  D a b e i  h a n d e l t  es s i ch  urn 
W o r t e r  m i t  v e r d u n k e l t e r  U r b e d e u t u n g ,  u n d  sol c l i e  W o r t e r  n e n n t  m a n  
W  6 r t e r in i t  v e r d u n k e i t  e m  E t у in о n ,  z. В.  T  isch 
v o m  l a t .  discus , Wanze  v o m  a h d .  wan 11 us  — e i g e n t l i c h  ‘W a n d l a u s ’ .

I m  m o d e r n e n  D e u t s c h  g i b t  es ab e r  a u c h  v i e l e  W o r t e r ,  d e r e n  U rb e -  
d e u t u n g  s i ch  i i b e r h a u p t  n i c h t  d e u t e n  laf3t.  E s  ist b e z e i c h n e n d ,  da!3 
s o g a r  d i e  h i s t o r i s c h - e t y m o l o g i s c h e  A n a l y s e  n i c h t  z u m  V e r s t e h e n  
de s  E t y m o n s  f i i h r t ,  d e n n  d a s  de r  B e n e n n u n g  z u g r u n d e  l i e g e n d e  
E t y m o n  ist k' ingst au s  d e r  S p r a c h e  v e r s c h w u n d e n .  H i e r b e i  h a n 
d e l t  es s i ch  11111 d i e  W  o r  t  e r  m i t  t o t e  m  E t у m  о n.  Zu 
s o l c h e n  u n m o t i v i e r t e n  W o r t e r n  g e h o r e n :  Sadie ,  Atige, Ohr, Wald,  
Berg, fahren  u.  v.  a.

§  12. B e t r a c h t e n  w i r  n u n  d i e  U r s a c h e n ,  d i e  zu r  V c r d u n k e l u n g  
o d e r  z u m  V e r s c h w i n d e n  de s  E t y m o n s  e in e s  W o r t e s  f i i h r en  k o n n e n .

1. E i n e  d e r  U r s a c h e n  de r  V e r d u n k e l u n g  des  E t y m o n s  ist da s  
V e r s c h w i n d e n  v o n  W o r t e r n  a u s  d e m  s e l b s t a n d i g e n  S p r a c h g e b r a u c h .  
H i e r  u n t e r s c h e i d e n  w i r  f o l g e n d e  Fa l l e :

a) D a s  V e r s с h w  i n  d e n d e s W  u r z e l  w o r t e s  — 
des  K e r n s  d e r  W o r t f a m i l i e .  D a d u r c h  w i r d  d a s  E t y m o n  de r  g a n z e n  
W o r t f a m i l i e  u n k l a r ,  wa s  zu r  V e r d u n k e l u n g  d e r  U r b e d e u t u n g  gene -  
t i s ch  v e r w a n d t e r  W 'or t er  u n d  W o r t v e r b i n d u n g e n  f i ih r t .

H ie r f i i r  l a s s en  s i c h  e in i g e  B e i s p i e l e  au f i i h r e n .
F s  ist s c h w e r ,  v o m  S t a n d p u n k t  de r  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h e  

a u s  d i e  U r b e d e u t u n g  de r  W o r t e r  (iehurl, Bahre, Bi'irde, Gebdrde 
u n d  gebdren,  d e s  S u f f i x e s  -bar zu v e r s t e h e n ,  we i l  d a s  i h n e n  z u g r u n d e  
l i e g e n d e  (a l s  Z e n t r u m  d i e n e n d e )  a l t h o c h d e u t s c h e  V e rb  b'eran ‘t r a -  
g e n ’ v e r l o r e n g e g a n g e n  ist .

E b e n s o  v e r h a l t  es s i c h  m i t  d e n  W o r t e r n :  Gem ah l , Gemahl in ,  sich 
vermahlen,  Vermahlung ,  d i e  au f  M a h l ,  a h d .  mail a I ‘G e r i c h t s s t a t t e ’, 
z u r i i c k z u f i i h r e n  s i n d .  O h n e  sp e z i e l l e  e t y m o l o g i s c h e  A n a l y s e  ist  es 
u n m o g l i c h ,  d i e  i n n e r e n  Z u s a m n i e n h a n g e  d i e s e r  W o r t e r  m i t  d e m  W o r t  
M a h l  zu  e r g r i i n d e n .

b) D a s  V e r s с h w  i n d с n d e s  B e s t  i m  m  u n g s -  
w  о r t  e  s — des  e r s t e n  E l e m e n t e s  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g —  f i ihr t  
zu r  V e r d u n k e l u n g  des  E t y m o n s  des  g a n z e n  G e b i l d e s .  D ie  z u s a m m e n -  
g e s e t z t e n  W o r t e r  Wergeid, Werwolf  s i n d  h e u t e  u n n i o t i v i c r t ,  d e n n  
wer ( a h d .  wcr) ‘.M ann ’ ist a l s  s c l b s t a n d i g e s  W o r t  in de r  m o d e r n e n  
S p r a c h e  n i c h t  m e h r  v o r h a n d e n .

U n d e n t  I ich ist a u c h  d i e  U r b e d e u t u n g  de s  W o r t e s  Brombeere 
( m h d .  bramber),  wa s  e i g e n t l i c h  ‘B ee re  v o m  D o r n s t r a u c h ’ (m h d .  
brain) b e d e u t e t e .
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Die  Ur s ac l i e  d ie se r  B e d e u t u n g s Y e r d u n k e l u n g  isl e b e n f a l l s  im 
V e r s c h w i n d e n  de s  B c s t i n u u u n g s w o r t e s  zu su e h e n .

c) D a s  V e r 1 о r e n g e h e u d e s W u r z e 1 w  о r t e  s — 
des  z w e i t e n  E l e i n e n t e s  de r  Z u s a n u n e n s e t z u n g  — h a t  a u c h  d i e  V e r 
d u n k e l u n g  del B e d e u t u n g  de s  g a n z e n  G e b i l d e s  zu r  Fo lge :  d a s  m i t t e l -  
h o c h d e u t s e h e  S u b s t a n t i v  l i t  ‘D e c k e l ’ e x i s t i e r t  im  m o d e r n e n  D e u t s c h  
n i c h t  m e h r ,  d a h e r  d i e  V e r d u n k e l u n g  d e r  U r b e d e u t u n g  des  z u s a m -  
m e n g e s e t z t e n  W o r t e s  A u g e n l id  ( m h d .  o u g e l i t ) ‘A u g e n d e c k e l ’ , j e t z t  
d i e  B e z e i c h n u n g  fiir d i e  d e n  A ug ap fe !  v o n  v o r n  he r  b e d e c k e n d e  
H a u t f a l t e .

D a s  a h d .  gom o  ‘M a n n ’ , ‘M e n s c h ’ ist a u c h  v e r l o r e n g e g a n g e n  u n d  
h a t  d i e  B e d e u t u n g s v e r d u n k e l u n g  de s  W o r t e s  B ra u t ig a m  zu r  Fo lge .

d)  D  a s V e r s c h w i n d e n  d e s  W o r t e s  —  d e r  K o m -  
p o n e n t e  e i n e r  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g  —  w i r k t  a u f  d i e  V e r 
d u n k e l u n g  d e r  U r b e d e u t u n g  de r  g a n z e n  W o r t v e r b i n d u n g .

S t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  m i t  K in d  und  Kegel , m i t  M ann  
und  M age  s i n d  n i c h t  m e h r  m o t i v i e r t ,  d e n n  d a s  V e r s c h w i n d e n  de r  
W o r t e r  Kegel ‘u n e h e l i c h e s  K i n d ’ u n d  Mage  ‘V e r w a n d t e r ’ a u s  de r  
S p r a c h e  v c r d u n k e l t  d i e  E t y m o n e  d i e s e r  W o r t p a a r e .

2. A ls  z w e i t e  Ur sac l i e  d e r  V e r d u n k e l u n g  de r  U r b e d e u t u n g  des  
W o r t e s  g e l t e n  p h o n e t i s c h e  V e r a n d e r u n g e n  im  l a u t l i c h e n  B e s t a n d  
de s  W o r t e s ,  d i e  zu r  V e r a n d e r u n g  s e i n e r  j i uBe ren  F o r m  f i i h r en .  D ie se  
p h o n e t i s c h e  E n t w i c k l u n g  v e r u r s a c h t ,  daf.3 d a s  W o r t  d e r  i h m  gene -  
t i s ch  v e r w a n d t e n  F o r m  a u S e r l i c h  u n a h n l i c h  w i r d .  H ie r  s i n d  fo l g en d e  
p h o n e t i s c h e  G e s e t z m a B i g k e i t e n  zu  e r w a h n e n :

a) A s s i m i l a t i o n  —  A n g l e i c h u n g  e i n e s  L a u t e s  a n  de n  be- 
n a c h b a r t e n  —  f i i h r t  zu r  V e r d u n k e l u n g  de s  E t y m o n s .  D ie  S u b s t a n 
t i v e  Gi f t ,  T racht  h a b e n  i h r e  i n n e r e  V e r b i n d u n g  m i t  d e n  V e r b e n  
geben, tragen  v e r l o r e n .  D as  g e s c h i e h t  i nfo lge  de r  A s s i m i l a t i o n  v o n  
b t  >  f t ,  g t  >  cht.

b) D i s s i m i l a t i o n  —  E n t g l e i c h u n g  zw e ie r  b e n a c h b a r t e n  
a h n l i c h e n  L a u t e  — f i i h r t  a u c h  zu r  V e r d u n k e l u n g  de s  E t y m o n s .  
D e s w e g e n  ist  es  s c h w e r ,  d i e  V e r w a n d t s c h a f t  d e r  S u b s t a n t i v e  A n k u n f t ,  
Z tiku n f t ,  V ern u n f t  m i t  d e n  V e r b e n  ankom m en, zukom m en, verneh- 
men zu e r m i t t e l n ,  d a  h i e r  i n f o lg e  de r  D i s s i m i l a t i o n  m f  >  n f  i iber-  
g e g a n g e n  i s t .

c) R e  d u к t i о  n  de r  u n b e t o n t e n  L a u t e  w i r k t  a u c h  au f  d i e  
V e r d u n k e l u n g  de s  E t y m o n s  e in ,  w a s  s i c h  a n  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n  
n a c h w e i s e n  l a B t .  A d ler  g i l t  j e t z t  a l s  e i n  W u r z e l w o r t ,  e t y m o l o g i s c h  
ist es a b e r  e i n e  Z u s a r n m e n s e t z u n g  —  m h d .  adel-ar, a h d .  adel-aro, 
in de r  s i c h  d i e  u n b e t o n t e n  V o k a l e  r e d u z i e r t  h a b e n .

d) D i e V e r e n g u n g  d e s  V  о к a 1 s  a  >  0 vo r  d e n  
N a s a l e n  k a n n  e b e n f a l l s  d i e  V e r d u n k e l u n g  d e r  U r b e d e u t u n g  v e r u r -  
s a c h e u ,  da s  s j e h t  m a n  z. B.  a m  W o r t e  Argwohn  (m i ld ,  arcwan)  ‘fa l -  
s che ,  i r r i ge  V e r m u t u n g ’, d a s  s i ch  v o n  d e m  W o r t e  Wulm  ab g e so n -  
de r t  h a t .
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e) D i e l a u t l i c h e  U  i n g e s t a l t u n g  d e s  W o r 
t e s  k a n n  zu  o r t h o g r a p h i s c h e n  B e s o n d c r h e i t e n  f i i h r e n ,  z.  B.  d a s  
B e i b e h a l t e n  de r  a l t e r e n  S c h r e i b w e i s e  des  U m l a u t s  h a t  d e n  P ro z e f i  
de r  V e r d u n k e l u n g  de s  E t y m o n s  h e r v o r g e r u f e n .

In  d e n  S u b s t a n t i v e n  El t eru  u n d  Mensch  h a t  s i ch  d i e  a l t e  S c h r e i b 
w e i s e  de s  U m l a u t s  e r h a l t e n ,  w a s  i h r e  Z u r u c k f u h r u n g  au f  d i e  u r v e r -  
w a n d t e n  W o r t e r  a h d .  a l t  u n d  a h d .  tnan(n)  e r s c h w e r t .

3.  D i e  d r i t t e  U r s a c h e  de r  V e r d u n k e l u n g  d e r  U r b e d e u t u n g  ist 
de r  B e d e u t u n g s w a n d e l .

D as  W o r t  e r l e i d e t  z u w e i l e n  in  s e in e r  E n t w i c k l u n g  e i n e  so l c h e  
V e r a n d e r u n g  d e r  S e m a n t i k ,  d a f i  es v o n  s e i n e m  E t y m o n  i m  m o d e r 
n e n  D e u t s c h  w e  i t  a b l i e g t .

D a s  V e r b  lesen z.  B.  b e d e u t e t e  u r s p r i i n g l i c h  ‘a u s w a h l e n d  s a m -  
m e l n ’ . D ie s e  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  f i n d e t  m a n  a u c h  j e t z t .

Wir l esen Kartoffeln.  (E. S t r i t t m a t t e r )

D a s  W o r t  e r h a l t  a l l m a h l i c h  in s e i n e r  w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g  
e i n e  a n d e r e  B e d e u t u n g ,  n a m l i c h  d e n  P ro ze f i  des  L es en s  ( e i g e n t l i c h  
d a s  S a m m e l n  de r  B u c h s t a b e n ) .

D a s  W o r t  geschei t  ( m h d .  geschide)  ist  g e n e t i s c h  m i t  d e m  V e rb  
m h d .  scheiden  ‘s o n d e r n ’ , ‘t r e n n e n ’ , ‘e n t s c h e i d e n ’ , ‘s c h l i c h t e n ’ , 
‘b e s t i m m e n ’ v e r b u n d e n .  E i g e n t l i c h  b e z e i c h n e t e  gescheit  u r s p r u n g -  
l ich d e n j e n i g e n ,  de r  e t w a s  e n t s c h e i d e n  k o n n t e ,  d a r a u s  e n t w i c k e l t e  
s i c h  d i e  j e t z i g e  B e d e u t u n g  ‘v e r n u n f t i g ’ , ‘k l u g ’ , d i e  w e i t  v o n  de r  
a l t e n  e n t f e r n t  is t .

Wer eine hi ibsche und gesche i l e  Frau hat,  die iiire Di enstboteu gut  behan 
delt ,  zahlt  das Doppel te .  (W.  B u s c  h)

D ie  V e r a n d e r u n g  de r  B e d e u t u n g  v o l l z i e h t  s i c h  g e w o h n l i c h  n i c h t  
i s o l i e r t  v o n  a n d e r e n  s p r a c h l i c h e n  E r s c h e i n u n g e n ,  s o n d e r n  im  en g e n  
Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  V e r s c h w i n d e n  de s  W u r z e l w o r t e s  u n d  de r  
p h o n e t i s c h e n  U m g e s t a l t u n g  de s  W o r t e s .  So  l a s s en  s i c h  m a n c h m a l  
bei  d e r  V e r d u n k e l u n g  de r  U r b e d e u t u n g  s o w o h l  E i n w i r k u n g e n  des  
B e d e u t u n g s w a n d e l s  a l s  a u c h  des  W o r t v e r s c h w i n d e n s  n a c h w e i s e n .  
D e m z u f o l g e  v e r s c h w i n d e n  d i e  i n n e r e n  B e z i e h u n g e n  zwdschen  d e m  
E t y m o n  u n d  d e n  h e u t i g e n  B e d e u t u n g e n  des  W o r t e s .

D a s  W o r t  N ach t i g a l l  e n t w i c k e l t  s i c h  a u s  d e m  a h d .  naht iga la  
‘N a c h t s a n g e r i n ’ . H i e r  s e h e n  w'ir f o l g e n d e  V e r a n d e r u n g e n :  d a s  Ver-  
s c h w d n d e n  de s  W o r t e s  galan  ‘s i n g e n ’ a u s  d e m  S p r a c h g e b r a u c h  u n d  
d a d u r c h  d i e  V e r d u n k e l u n g  d e r  S e r n a n t i k  de s  g a n z e n  G e b i l d e s .  
J e t z t  i s t  es d i e  B e z e i c h n u n g  e i n e r  V o g e l a r t .

D a s  E t y m o n  k a n n  s i ch  a u c h  v e r d u n k e l n  i n f o lg e  g e m e i n s a m e r  
E i n w i r k u n g e n  v o n  B e d e u t u n g s w a n d e l  u n d  v o n  v e r s c h i e d e n e n  l a u t -  
l i c h e n  V e r a n d e r u n g e n .

D a s  S u b s t a n t i v  T r i f t  b e d e u t e t  ‘W e i d e ’ , e i g e n t l i c h  O r t ,  w o h i n  
d a s  V ie h  g e t r i e b e n  w i r d ,  u n d  ist g e n e t i s c h  m i t  d e m  V e rb  treiben 
v e r w a n d t .  D ie  V e r a n d e r u n g  de r  B e d e u t u n g  u n d  de r  l a u t l i c h e n  G e s t a l t
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(bt  > / / )  f u h r t  zu r  V e r d u n k e l u n g  d e s  E t y m o n s  (vgl .  da s  r u s s .  выгпн 
v on  d e m  V e r b  вь/гоннть, wo  d a s  E t y m o n  k'bcii<lig ist) .

D a s  A d v e r b  behende  au s  de r  W o r t v e r b i n d u n g  a h d .  hi  licnli,  
m h d .  behende  h at  s i ch  s o w oh l  s e m a n t i s c h  a l s  au c h  p h o n e t i s c h  v e r a n 
d e r t .  D a d u r c h  v e r d u n k e l t  s i c h  d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  d i e s e m  W o r t  
u n d  d e m  i h m  z u g r u n d e  l i e g e n d e n  S u b s t a n t i v  Hand.

E i n  u n d  d a s s e l b e  W o r t  k a n n  g l e i c h z c i t i g  e i n e r  g a n z e n  k e i l i c  von  
V e r a n d e r u u g e n  u n t e r l i e g e n :  B e d e u t u n g s w a n d e l ,  V ' e r s c h w in de n  e ine r  
K o m p o n e n t e  u n d  l a u t l i c h e  V e r a n d e r u n g e n .  So v e r e i n i g e n  s i ch  im 
W o r t  Wel t  d i e  E i n w i r k u n g e n  a l l e r  d r e i  E a k t o r e n .  Wel l  s t a m m t  aus  
de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  a h d .  weral l  ‘d a s  A l t e r  de s  M e n s c h e n ’ ; d ie se s  
W o r t  e r f a h r t  f o l g e n d e  V e r a n d e r u n g e n :  da s  V e r s c h w i n d e n  d e r  e r s t e n  
K o m p o n e n t e  wcr a u s  d e m  s e l b s t a n d i g e n  S p r a c h g e b r a u c h ,  d a s  Z u s a m -  
m e n z i c h e n  de s  g a n z e n  G e b i l d e s  zu e i n e m  W u r z e l w o r t  u n d  sch l i ef3 l i ch  
d i e  V e r a n d e r u n g  d e r  S e m a n t i k ;  j e t z t  b e d e u t e t  d a s  W o r t  W e l l ' W e l t a l l  ’ .

D a s s e l b e  k a n n  m a n  a u c h  a m  B e i sp i e l  de s  W o r t e s  nich t  v e r f o lg e n .  
D i e s e m  W o r t e  l iegt  d i e  a l t h o c h d e u t s c h e  W o r t v e r b i n d u n g  n i e o  w i h t —  
‘n i e  e t w a s ’ —  z u g r u n d e .  H i e r  s e h e n  w i r  a u c h  d a s  V e r s c h w i n d e n  
de s  W o r t e s  will I, d i e  V e r a n d e r u n g  d e r  F o r m  u n d  de r  B e d e u t u n g .

§ 13. Im  Z u s a m m e n h a n g  mi l  de r  V e r d u n k e l u n g  des  E t y m o n s  
e n t w i c k e l t  s i c h  e i n e  b e s o n d e r e  sp r a c l i l i e h e  E r s c h e i n u n g ,  d i e  u n t e r  
d e m  E a c h a u s d r u c k  V о 1 к s e t у in о I о  g  i e b e k a n n t  ist .

D ie  V o l k s e t y m o l o g i c  b e r u h t  au f  de r  f a l s e h c n  A u s l e g m i g  v o n  
W o r t e r n  m i t  u n k l a r e m  E t y m o n ,  w as  m i t u n t e r  V e r a n d e r u n g e n  in 
i h r e r  L a u t g e s t a l t  u n d  a u c h  in  de r  B e d e u t u n g  zu r  I;o lge  h a t .

D e r  E a c h a u s d r u c k  V  о 1 к s e t у m о 1 о g i e w i i r de  18Г>12 v o n  
d e m  S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r  E.  W .  E o r s t e u i a u u  au f  G r u n d  e in e r  fal -  
s c h e n  V o r s t e l l u n g  v o n  V o l k s l a u n e  u n d  Vol км1еп кеп ,  d i e  in de r  
V o l k s e t y m o l o g i c  a n g e b l i c h  i h r e  W i d e r s p i e g ( d u n g  f i n d e n ,  e i n g e f i i h r t .  
D a s  W o r t  Volk  b e z e i c h n e t  h i e r  a l so  d en  u n g c b i l d e t c n ,  de s  l . e sens  
u n d  S c h r e i b e n s  u n k u n d i g e n  Tei l  de r  B e v o l k m m g .  A l l e s  da s  m a c h t  
d e n  A u s d r u c k  V  о 1 к s e  t у m  о I о g  i e f r a g w t i r d i g  u n d  u n g e n a u .  
G a n z  a l l g e m e i n  b e r u h t  d i e s e  E r s c h e i n u n g  au f  de r  f a l s c he n  e t y m o l o -  
g i s c h e n  D e u t u n g  e in e s  W o r t e s ,  d .  h.  au f  der  U n k e n u t n i s  u nd  d e m  
N i c h t m e h r - V e r s t e h e n  de r  u r s p r u n g l i c k e n  W o r t  g e s t a l t  und  d e m  
W u n s c h ,  s i c h  d a s  W o r t  v c r s t a n d l i c h  zu m a c h e n ,  es s i ch  zu e r k l a r c u .  
D ie s  a l l e s  f i ih r t  d a z u ,  da(3 au f  d e m  W e g e  de r  l og i s ch en  A s s o z i a t i o n e n  
m i t  i r g e n d e t w a s  b c s s e r  B e k a n n t e m  u n d  V e r s t a n d e n c m  g l e i c h s a m  
e i n e  n e u e  E t y m o l o g i c  in s  W o r t  g e t r a g e n  w i r d .  D e s l i a l b  s e h e i n t  es 
t ins r i c h t i g e r  zu s e i n ,  d i e s e  E r s c h e i n u n g  E' e h I с t у in о I о g i e  1 
zu  n e n n e n .

1 U m  M i B v e r s t i i n d n i s s e  zu v e r m c i d c n .  sei  liicr bi ' innkl ,  d.il.f l;i 1ы1 и c t y n i o l o -  
g i s c h e  Erklarimyri i  ciiH'S W o r t e s ,  d i e  iincli in w issniM li;ifl I iclnii  Ai bei l en vor- 
k o m m e n  konnen,  nal i irl ich n i c h t  u n t e r  den I5curif( I e h I i- I \ in < > I < > i i '  f . i l len.  
H i e r  k o n n t e  ma i l  e hv . i s  v o n  Ы  se l l e r ,  u n r i c h t  iyer, f i ■ 1111 •; 11,1111 г I •' I у 111‘' I' и ■ s p re e  lion.
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In der  d e u t s c h e n  S p r a c h e  l aB t  s i c h  d i e  E e h l e t y m o l o g i e  in e i ne r  
R e i h e  vo n  W o r t e r n  b e o b a e h t e n .  So w i rd  z. B.  in d e m  S u b s t a n t i \  
M e in c id  d a s  e r s t e  1’ l en i en t  i r r t  iiuil i c h e r we i s e  m i t  d e m  Posse ss i  vp ro -  
n o m e n  mein  a s s o z i i e r t ,  w as  a b e r  m i l  i hn i  n i c h t s  g e m e i u  h a t ,  d a  es 
s i c h  a u s  d e m  a l t h o c l u l e u t s c h e n  A d j e k t i v  mein  ' f a l s e h ’ e n t w i c k e l t  
h a t .  H i e r  w i r d  d e m  W o r t e  e i n e  n e u e ,  a b e r  f a l s c h e  E t y m o l o g i e  zu- 
g e s c h r i e b e n ;  d a s  g e s c h i e h t  au f  ( i r u n d  des  l a u t  1 i e he n  G l e i e h k l a n g s  
de s  a u s  de r  S p r a c h e  s c h o n  v e r s c h w u n d e n e n  a l t h o c h d e u t s c h e n  A d j e k 
t i v s  mein  ‘f a l s e h ’ m i t  d e m  j e t z t  b e s t e h e n d e n  P o s s e s s i v p r o n o m e n  
mein.

Was ermogl icht  denn die falsche E t y nioiogisierung des Wortes? .Manche Sprach-  
wissenschaft ler meinen,  daB die Fell 1 et \  mologie  durch die zufal l ige laut I iche A h n 
l ichkei t  der Worter hervorgerufen wird.  Dieser Ansicht  ist der deutsche Sprachfor-  
scher ().  Meisinger: «Unter der Volksetymologie» ,  schreibt  er, «verstehen wir die 
Veranderungen der la lit I iehen Form des Wortes,  infolgedessen das Wort uns an ir- 
gendein anderes erinnert,  im wei teren sich immer mehr dem anderen nahert.» 1 
Die Beispiele ,  die der Verfasser anfi ihrt,  bestat igen diesen Gedanken:  im Subst an
tiv L cinw a n d  wird -w and  z. B. nur der hi lit I iehen Ahnl i chkei t  wegen mit  dem Wort  
W and  (Wand eines Zimmers)  in Zusammenhang gebracht ,  ill Wirkl ichkei t  geht es 
aber auf das jetzt  geschwundene a l thochdeutsche will  'Kle idung'  li inaus.  Ebenso  
leicht lassen sich auch andere Worter falseh etyinotogisieren:  D ie n s ta g ,  Frei  la g  u. a.

Der franzosische Sprachforscher G. Vandries sagt: Die  Assoziat ion der Worter  
nach den Phonemen  spielt  eine groHe Rot le  in der Erscheinung,  die die Bezei chnung  
‘Yolksetymolog ie '  tragt; das BewuHtse in wi l l  Zusamnienhange mit  der aufleren 
Form des Wortes feststel len.  oft sogar auf Kosten des gesunden \ ’erstaii(les.  Eine  
sehwache hi lit I iclie Ahnl i chke i t  des Wortes mit  dem a I Igenieiu gebrauchl  iehen oder 
dem bekannteren Worte fiihrt eine Annaherung mit  sich,  die merkwiirdige Deutun-  
gen der Worter zur Folge liat.-

Diese These untersti i tzt  (j. Vandries durch einige Beispiele .  Eines dieser B e i 
spiele iiihren wir an:

Engl ,  country  d a n c e — ‘Do rf ta nz ’ — hekomrnt im Franzosischen die Form 
conlredancc,  wo  contre den Zus ammenhang  mit  dem engl .  country  ‘Do rf ’ verl iert  
und mit  dem frz. con trc 1 g e g e n ’ assozi iert  wird.

Aber es ware nicht  richtig,  aus diesen und ahnl ichei i  Beispie len die e insei t ige  
SchluBfolgerung zu ziehen.  dull die falsche E t ymol og ie  nur durcli phoneti sche  
Assoziat ionen hervorgerufen werden kann,  denn dabei  werden aus dieser Spracher-  
scheinung andere,  vor al l em togische Assoziat ionen ausgeschlossen.

Eine ganz andere Meinung auflert  der i ta l i en ische Linguist  V.  Pisani ,  der 
schreibt,  da li diese Erscheinung zwei  Aspekte  hat: entweder nahert sich ein Wort  
anderen dem Klauge nach i11in al inl iehen Wortern (jedocli  verschiedener Herkunft) ,  
dann verandert  foigl ich das Wort seine Bedeutung,  oder es nahert sich den der 
Bedeutung  nach nalien Woriern,  deinzufolge verandert  es seine I-'orm.:i

Hier we  ist der Verfasser also auf die Rol ie  der Bedeutungsannaherung der 
Worter in tier L'ehletymologie bin.  So verwandel t  sich das ital.  puncrcccio (eine 
Nagelkrankhei t l  in patcrcccin  wahrscheinl ich unter dem EinfluH der Bedeutung  
des Verbes p u t ire  ‘ l e i den’.

j C l J n t e r s u e h t  m a n  e i n e  R e i h e  f e h l e t y m o l o g i s i e r t e r  W o r t e r  im  D e u t 
s c h e n ,  so ze ig t  es s i c h ,  d a B  in  d e r  E n t w i c k l u n g  d i e s e r  s p r a c h l i c h e n

1 (J. M e  i s  i n g e r, Vergleichende Wortkunde,  Miinchen 1932, S. 109, 114.
- /К li a ii д  p и e с, Язык,  (М., 1937, crp.  172.
* В. 11 п j a и и, Эшмологпи,  М. ,  Изд.  i iuoeip.  лиг. ,  1950, c ip .  131, 134.
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F r s c h e i m m g  n e b e n  d e m  zw e i f c l l o s  v o r h a n d e n e n  !■'j11 flul.5 z u f a l I iger  
l a u t l i c h e ! '  A 11 п 1 i с Ii k e i t  e  n zw c i e r  \ \ ’<")Гti-r d i e  I о  g  i - 
s c h e  A s s о z i a t i о n ,  d i e  d u r c h  n i a n g e l h a f t e s  \ ' c r s t c h c n  e in e s  
u n k l a r e u  W o r t e s  h e r v o r g e r u f e n  w i r d ,  e i n e  g rof i e  Uo l l e  s p i e l t y J J m  
d a s  zu  b e w e i s e n ,  s e i e n  h i e r  e i n i g e  B e i s p i e l e  a ng e f i i h r t  u n d  e r l a u t c r t .

D as  W o r t  Hiingemat te ( r uss .  гамак),  d a s  s i ch  v o m  n d r l .  Iiamac 
( au s  d e m  I n d i a n i s c h e n )  h e r l o i t e t , w u r d e  m i t  d en i  Z c i t w o r t  hangen  
i n  V e r b i n d u n g  g e b r a c h t ,  u n d  d a s  n i c h t  so s e h r  w eg en  tier  — i ibr i -  
g e n s  s c h w a c h e n  —  l a u t l i c h e n  A h n l i c h k e i t ,  s o n d e r n  vo r  a l l e i n  a u c h  
d e s h a l b ,  we i l  d i e  H a n g e m a t t e  h a n g t . De r  z w e i t e  B e s t a n d t e i l  de s  
W o r t e s  ist  m i t  M a t t e  v e r b u n d e n  w o r d e n .

Hebam me  h a t  s i c h  a u s  d e m  m h d .  hebatntne,  a h d .  hevianne  e n t 
w i c k e l t ,  w a s  u r s p r i i n g l i c h  ‘d i e  H e b e n d e ’ b e d e u t e t e  u n d  g e n e t i s c h  
m i t  d e m  a l t h o c h d e u t s c h e n  V e rb  lief f a n , hevan  ‘h e b e n ’ v e r w a n d t  
i s t .  S p a t e r  e n t w i c k e l n  s i c h  a n s c h e i n e n d  A s s o z i a t i o n e n  l o g i s c he n  
C h a r a k t e r s  n i c h t  n u r  m i t  d e m  V e rb  heben,  s o n d e r n  a u c h  m i t  d e m  
S u b s t a n t i v  A mine.  D a h e r  e n t s t e h t  w o h l  a u c h  au f  G r u n d  d e r  l a u t 
l i ch en  u n d  z u g l e i c h  l o g i s c he n  A s s o z i a t i o n e n  d i e  F e h l e t y m o l o g i -  
s i e r u n g  de s  W o r t e s  Hebamme,  n a m l i c h  ‘d i e  h e b e n d e  A m i n e ’.

Sch l  it tschuh l a u t e l e  u r s p r i i n g l i c h  Sehr it  tschuh ‘S c h u h  z u m  we i -  
t e n  S c l i r i t t ’ , a b e r  in d e r  V o r s t e l l u n g  k a n n  es m i t  d e m  S c h l i t t e n f a h r e n ,  
m i t  d e m  G l e i t e n  a u f  d e m  1лis, z u s a i n n i e n g e b r a c h t  w e r d e n ,  so  da f i  
es — in A n l e h n u n g  a n  S c h l i t l e n  —  sc h l i e f i l i c h  d i e  n e u e  F o r m  
Sclil  it tschuh e r h i e l t .

De r  N a m e  de r  i t a l i e n i s c h e n  S t a d t  M a i l a n d  l a u t e t e  im  M i t t e l -  
h o c h d e u t s c h e n  M il a n .  D i e  n e u h o c h d e u t s c h e  D i p h t h o n g i e r u n g  des  
l a n g e n  i ei (ai) f i i h r t e  z un i i c h s t  w e i t e r  zu  de r  F o r m  M a il a n .  In 
d i e s e r  L a u t f o r m  g e r i e t  d a s  W o r t  a u f i e r l i c h  in d i e  Ni ihe  z u m  Mo- 
n a t s n a m e n  M a i ,  d a h e r  a u c h  d i e  S c h r e i b u n g  m i t  ai.  W e i l  I t a l i e n  in 
D e u t s c h l a n d  a l s  L a n d  des  e w i g e n  F r i i h l i n g s  a u f g e f a B t  w u r d e ,  b r a c h t e  
m a n  d e n  z w e i t e n  B e s t a n d t e i l  lan  m i t  L a n d  in V e r b i n d u n g .  In d i e s e m  
F a l l  v e r f l e c h t e n  s i c h  p h o n e t i s c h e  u n d  l og i s ch e  A s s o z i a t i o n e n  m i t e i n -  
a n d e r .  So  e n t w i c k e l t e  s i ch  d i e  h e u t i g e  F o r m  M a i la n d ,  d i e  g a n z  
d e u t l i c h e ,  s a c h l i c h  b e g r i i n d e t e  A s s o z i a t i o n e n  h e r v o r r u f t ,  o b g l e i c h  s ie 
a u f  d e m  W e g e  d e r  F e h l e t y m o l o g i e  e n t s t a n d e n  is t .

Karfunke l  ( russ .  карбункул)  ‘E d e l s t e i n ’ , ‘r o t e r  G r a n a t ’ au s  
l a t .  carbunculus  b e w a h r t e  im  M i t t e l h o c h d e u t s c h e u  n o c h  d i e  F o r m  
karbunkel ,  d i e  noc h  d e m  l a t e i n i s c h e n  A u s g a n g s w o r t  n a h e s t e h t .  
A b e r  s c h o n  d a r n a l s  t a u c h t e  — o f f e n s i c h t l i c h  in g e d a n k l i c h e r  V e r 
b i n d u n g  m i l  m h d .  funke  ( n h d .  Funke)  — d i e  N o h e n f o r m  Karfunkel  
auf .

F i n  i i b e r z e u g e n d e s  B e i sp i e l  fi ir s o l ch e  U i n d e u t i m g  b i l d e t  a u c h  
d e r  O r t s n a m e  Brandenburg.  D i e se s  W o r t  1аШ d e u t l i c h ,  a b e r  d o c h  
fa l sc l i  an  Brand  un d  Burg  d e n k e n .  In W i r k l i c h k e i t  a b e r  ist es w ed e r  
v o n  d e m  e i n e n  no ch  v o n  d e m  a n d e r e n  a b g e l e i t e t .  V i e l i u e h r  l iegt  der
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ii l te s l a w i s c h e  N a m e  Braniboi  z u g r u n d e ,  der  u r s p r i i n g l i c h  ‘Ver-  
l o i d ig u n g s - ,  S e h u t z w a l d ' b e d e u l e t e .  So e r k l a r t  es  F r .  E n g e l s  in d e m  
A u f s a t z  «Zur  G e s c h i c h t e  d e r  U r g e r m a n e n » .  E n g e l s  g i b t  a u c h  d i e  
z u t r e f f e n d e  E t y m o l o g i e  d i e s e s  N a m e n s :  t s c h e c h .  bran i t i  l ieiBt  
• s c h i i t z e n ’ , ‘v e r t e i d i g e n ’, bar — ‘F o h r e ’ , ‘F i c h t e ’ , ‘F i c h t e n w a l d ’ . 1

Auf  e i n e  a h n l i c h e  W e i s e  w e r d e n  a u f  G r u n d  v o n  l a u t l i c h e n  u n d  
l og i s ch en  A s s o z i a t i o n e n  a u c h  a n d e r e  W o r t e r  f e h l e t y m o l o g i s i e r t :  
Friedhof,  M a u t w u r f , Abenteuer.

' A l l e  d i e s e  F a l l e  z e u g e n  a l s o  d a v o n ,  d a B  d i e  F e h l e t y m o l o g i e  e b e n  
d u r c h  s e m a n t i s c h e ,  l o g i s c h e  A s s o z i a t i o n e n  of t  z u g l e i c h  m i t  d en  
l a u t l i c h e n  h e r v o r g e r u f e n  w i r d .  J
I X §  14. D ie  W o r t e r  m i t  F e h l e t y m o l o g i e  k a n n  m a n  im  D e u t s c h e n  

e t w a  f o l g e n d e r m a B e n  g l i e d e r n :
1. W o r t e r ,  bei  d e n e n  d i e  F e h l e t y m o l o g i e  zu k e i n e n  V e r a n d e r u n 

g en  d e r  W o r t g e s t a l t  u n d  W o r t b e d e u t u n g , f u h r t e .  S i e  b i l d e n  e i n e  r e c h t  
z a h l r e i e h e  G r u p p e  d e r  W o r t e r  v o m  T y p  W in d h u n d ,  Mondsucht ,  
M a ul t ie r ,  Lorbeer, Buchstabe,  in d e n e n  e i n e  de r  K o m p o n e n t e n  falsc.li- 
l i ch  m i t  e i n e m  v e r s t a n d l i c h e r e n ,  b e k a n n t e n  W o r t  in V e r b i n d u n g  
g e b r a c h t  w i r d .  So  b r i n g t  m a n  in W i n d h u n d  d a s  e r s t e  G l i e d  m i t  
W i n d  z u s a m m e n ,  o b g l e i c h  a h d .  m in t  s c h o n  fu r  s i ch  H u n d  b e d e u t e t  
u n d  n i c h t s  m i t  d e m  W i n d  G e m e i n s a m e s  h a t .  Bei  M ondsucht  v e r -  
b i n d e t  m a n  d a s  z w e i t e  G l i e d  m i t  d e m  Z e i t w o r t  suchen. S u c h t  b e 
d e u t e t  a b e r  in W i r k l i c h k e i t  ‘K r a n k h e i t ’ u n d  g e h o r t  u r s p r i i n g l i c h  zu 
d e m  Z e i t w o r t  siechen ‘k r a n k  s e i n ’ . D a b e i  b e h a l t  im W o r t  Mond-  
sucht  d a s  G l i e d  sucht  d i e  a l t e  B e d e u t u n g .  Zu  d i e s e r  G r u p p e  k a n n  
m a n  d a s  W o r t  Laute  ( r uss .  лютня)  a u s  i t a l .  t iu to  r e e h n e n ,  bei  d e m  
m a n  a n  d a s  d e u t s c h e  W o r t  L a u t  d e n k t ,  u n d  v i e l e  a n d e r e  W o r t e r  
d i e se r  A r t .

2. D ie  z w e i t e  w e i t  z a h l r e i c h e r e  G r u p p e  u rn f aB t  s o l ch e  W o r t e r ,  
d e r e n  F e h l e t y m o l o g i e  zu r  V e r a n d e r u n g  de r  F o r m  f i i h r t ,  d i e  s t of f -  
1 i che  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  v e r a n d e r t  s i c h  j e d o c h  n i c h t .

D a s  W'or t  Brosame  au s  d e m  a h d .  brosma  h a t  d i e  a l t e  B e d e u t u n g  
b e h a l t e n .  D ie  a l t h o c h d e u t s c h e  F o r m  brosma  r i ef  ab e r  l a u t l i c h -  
l og i s c he  A s s o z i a t i o n e n  m i t  d e n  W o r t e r n  Brot  u n d  S am e  h e r v o r .  
D a h e r  a u c h  d i e  h e u t i g e  F o r m  Brosame  (m i t  d e m  s c h e i n b a r e n  A us f a l l  
v o n  /).

D a s  S u b s t a n t i v  Schonbar t  ‘M a s k e ’ g e h t  au f  d a s  m h d .  scheme- 
bart  zu r i i c k ,  w o  d a s  e r s t e  G l i e d  scheme  ‘M a s k e ’ s i c h  w a h r s c h e i n -  
l i ch  n a c h  de r  A s s o z i a t i o n  m i t  d e m  A d j e k t i v  schon v e r a n d e r t  h a t ,  d i e  
a l l g e m e i n e  B e d e u t u n g  a b e r  b l e i b t  e r h a l t e n .

E i n  a h n l i c h e r  F a l l  de r  F e h l e t y m o l o g i e  l a B t  s i c h  w a h r s c h e i n l i c h  
in d e m  W o r t  R ebhuhn  ( a h d .  rebahuon)  n a c h w e i s e n .  D as  e r s t e  G l i e d  
Reb-  w i r d  m i t  Rebc  ‘W e i n r e b e ’ in V e r b i n d u n g  g e b r a c h t .  In W i r k -

1 F г H n g с 1 s. Zur Qcschicl i le  und Sprache del deutschen i'riihzeit Ber- 
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l i c h k e i t  ist d a s  e t icr  d i e  E i n d e u t s c h u n g  des  r u s s i s e h e n  / finm't b u n t ’, 
w as  d a s  G e f i e d e r  de s  k e b h u h n o s  c h a r a k t e r i s i e r t .

D ie  V e r a n d e r u n g  de r  l a u t l i e h e n  F o r m  isl au eh  eiuei  Iv’e i h e  a n d e -  
r er  f e l i l e t y m o l o g i s i e r t e r  W o r t e r  e i g e n :  Ahcii tetter, /leh,mime,  lliin- 
gemat te ,  Kar funke l  u.  v.  a.

3.  Zu  de r  d r i t t e n  G r u p p e  g e h o r e n  s o l ch e  W o r t e r ,  < ! n n !  1 c l i l c t y -  
m o l o g i s i e r u n g  n i c h t  n u r  z u r  V e r a n d e r u n g  de r  l a u t l i e h e n  G e s t a l t ,  
s o n d e r n  a u c h  z u m  B e d e u t u n g s w a n d e l  f i i h r t e .

Z u r  V ' e r d e u t l i c h u n g  f i i h r en  w i r  da s  Z c i t w o r t  huntieren  in de r  
B e d e u t u n g  ‘s i ch  m i t  e t w a s  b e s c h a f t i g e n ’ an ,  da s  in de r  V o r s t e l l u n g  
zw e i f c l l o s  m i t  d e m  H a u p t w o r t  H an d  in V e r b i n d u n g  g e b r a c h t  w i rd .  

Paul  sclnvieg,  solan,ye der Boy am Tisch h an l i e r t c .  (i l  S с li г с i h e r) 

Lafl ihn hantieren,  wie er mag.  ( K . S t r i t t m a t t  e r)

In  W i r k l i c h k e i t  h a t  s i ch  d i e s e s  V’e r b  au s  d e m  frz.  hauler  ‘j e n i an -  
d e n  o f t  b e s u c h e n ’ e n t w i c k e l t .

D e n  g l e i c h e n  V o r g a n g  k o n n e n  w i r  a u c h  bei  d e m  W o r t  Arm h ru s t  
b e o b a c h t e n ,  d a s  au f  d a s  l a t e i n i s c h e  W o r t  arenhuHisla  ‘S c h l e n d e r - ,  
W u r f g e r i i t ’ z u r i i c k g e h t .

Gi'jjlrr: i )n hist t i n  AWister ani der A m i h r u s t ,  I d ! .
.Man sagt,  (In nchnist es auf mit jedem S e 11nt / 1■ иV (I r. S e h i II  e r)

Flier f i n d e n  w a h r s c h c i n l i c h  p h o u e t  i s eh - lo g i s ch e  A s s o z i a t i o n e n  
m i t  A r m  u n d  Brits/  s t a t t .

Friedhof  ( m h d .  f r i thof )  ‘e i n e  u n i z a u n t e  S t e l l e ’ (vgl .  d a s  m o d e r n e  
e infriedigen  ‘u m z a u n e n ’), h e u t e  v e r s t e h t  m a n  B e g r a b n i s s t a t t e  d a r -  
u n t e r .  De r  B e d e u t u n g s w a n d e l  ist  k e in e  h a u f i g e  F r s c h e i m m g  in de r  
F e h l e t y m o l o g i e ,  w a s  a u c h  V. P i s a n i  an  H a n d  des  i t a l i e n i s c h e n  
S p r a c h m a t e r i a l s  b c w c i s t . 1

§ 15. In d e r  F e h l e t y m o l o g i e  f i n d e n  a u c h  d i e  G e s e t z n i a B i g k e i -  
t e n ,  d i e  d e r  W o r t b i l d u n g  e ig en  s i n d ,  i h r e  W i d e r s p i e g c l u n g . j f  Be- 
k a n n t l i c h  s p i e l t  in de r  h e u t i g e n  W o r t b i l d u n g  im  D e u t s c h e n  d i e  
Z u s a m m e n s e t z u n g  e i n e  g r o B c  R o l l e l ^ M a n  k a n n  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  
g e r a d e z u  a l s  e i n  s p c z i f i s c h e s  M e r k m a l  de r  g e g e n w a r t i g e n  d e u t s c h e n  
W o r t b i l d u n g  b e z e i c l m e n .  D as  a u B e r t  s i c h  a u c h  d a r i n ,  d a B  bei  zal i l -  
r e i c h e n  F e h l e t y m o l o g i e n  d i e  Wi i r t e r  a l s  Z u s a i n m e n s e t z u n g e n  b e h a n -  
d e l t  w e r d e n ,  o b g l c i c h  s i e  u r s p r i i n g l i c h  n u r  e i n f a c h c  o d e r  a b g e l e i t e t e  
W o r t e r  g e w e s e n  s i n d ^ S o  e r s c h e i n t  d a s  f r a n z o s i s c h e  W o r t  valise  im 
M i t t c l h o c h d e u t s c h e n  a ls  L e h n w o r t  velis.  d a s  s i ch  l a u t g e s e t z l i c h ,  d .  h. 
d u r c h  d i e  D i p h t h o n g i e r u n g  des  l a n g e n  i -ei (ai),  a b e r  zu g l e i c h  
a u c h  i n f o lg e  B e d e u t u n g s a s s o z i a t i o n  s p a t e r  zu ( iem z u s a n u n e n g e s e t z -  
t e n  W o r t  Felleisen  e n t w i c k e l t e .  Der  e r s t e  B e s t a n d t e i l  w i rd  mi l  Fell  
in V e r b i n d u n g  g e b r a c h t ,  de r  z w e i t e  e r i n n e r t  in s e in e r  l . a u t g e s t a l t  
a n  d a s  W o r t  Eisen,  w e n n  a u c h  d i e s e  B e z e i c h n u n g  h i e r  n a t i i r l i c h  
s a c h l i c h  n i ch t  b e g r i i n d e t  ist .

1 B. 11 и з a n и, Ушмолигня,  М.,  11зд. unocip.  / п п . ,  1‘Job, ci | i  131.



W ie  e in e  Z u s a r n m e n s e t z u n g  e n t w i c k e l t  s i eh  a u e h  d a s  d e u t s c h r  
W o r t  Moras/  ( m h d .  moras)  a u s  d e m  frz.  тага is ‘Q u e l l e ’ . De r  V o k a l
о im  e r s t e n  B c s t a n d t e i l  c n t s t e h t  a n s e h e i n e n d  in A u l e h n u n g  a n  da s  
W o r t  Moor,  d e r  K o n s o n a n t  / im z w e i t e n  gel i t  a u s  dcr  A s s o z i a t i o n  
m i t  d e m  S u b s t a n t i v  As!  h e r  v o r .  Auf  d i e s e  W e i s e  g c l a n g t e  Moras/  
zu r  B e d e u t u n g  ' M o o r ,  S u m p f ,  b e w a e h s e u  m i l  G e s t r a u c h ’ .

E i n e n  a h n l i c h e n  W e g  de r  E n t w i c k l u n g  h a b e n  a u c h  a n d e r e  f eh l -  
e t y m o l o g i s c h e  W o r t e r  d u r c h g e m a c h t .

Liebstdckel  ( e i ne  B lu n i e )  ist a u s  l a t .  I igust  icttin, l ev i s t icum  e n t 
s t a n d e n ;  Blan ksc he i t  a u s  f rz.  planchet te\  F ir te fu nz  a u s  f r z .  virelai .

§ 16. M a n c h e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r  s i n d  d e r  A u f f a s s u n g ,  da(3 
d i e  F e h l e t y m o l o g i e  n u r  W o r t e r  f r e m d s p r a c h l i c h e r  H e r k u n f t  bc t r e f f e .
O.  W e i s e  1 z. B.  b e h a u p t e t ,  d a f i  es s i ch  n u r  u m  f r e m d e  W o r t e r  h a n -  
d e l t ,  d i e  d u r c h  F e h l d e u t u n g  d e r  M u t t e r s p r a e h e  a n g e g l i c h e n  w e r d e n .  
E i n e  A n a l y s e  de r  B e i s p i e l e  i n d e s s e n  z e i g t ,  d a B  d i e s e  E r s c h e i n u n g  
a l l g e m e i n  be i  W o r t e r n  zu f i n d e n  i s t ,  d e r e n  S i n n  m a n  n i c h t  ( oder  
n i c h t  m e h r )  v e r s t e h t ,  g a n z  g l e i eh ,  w e l c h e r  H e r k u n f t  s i e  s i n d .  Da s  
l a S t  s i ch  a n  d e n  B c i s p i e l e n  s e l b s t  d e m o n s t r i e r c n .  W i e  m a n  Artn-  
brast  ( l a t .  arcubal I isia) Г a Isch 1 ich m i t  d e n  W o r t e r n  A r m  u n d  Bin s /  
in  Z u s a m m e n h a n g  b r i n g t  u n d  Laute  ( i t a l .  I into)  m i t  Laut ,  so w e r 
d en  a u c h  d e u t s c h e  W o r t e r ,  d e r e n  u r s p r u n g l  iche  F o r m  o d e r  B e d e u 
t u n g  u n v e r s t a n d l i c h  g e w o r d e n  i s t ,  пси zu a n d e r e n  d e u t s c h e n  W o r t e r n  
in B e z i e h u n g  g e s e t z t ,  w i e  w i r  es  bei  Einod e  a u s  m h d .  einoe/e  m i t  
d e r s c l b e n  B e d e u t u n g  (wo oete S u f f i x  a u s  a h d .  ot i  is t)  u n d  bei  den  
o b e n  a n g e f i i h r t e n  B c i s p i e l e n  Hebamme,  Brosame  g e s e h e n  h a b e n .

§ 17. I n t e r c s s a n t  ist  a u c h  d i e  F r a g e  n a c h  de r  S t e l l u n g  de r  fehl -  
e t y m o l o g i s i e r t e n  W o r t e r  im  d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z .  S i e  ist j edoch  
n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  zu b e a n t w o r t e n ,  d a  e i n e  R c i h e  v o n  W o r t e r n ,  
d i e  i h r e  E n t s t e h u n g  e i n e r  F e h l e t y m o l o g i e  v e r d a n k e n ,  a l s  g i i l t i g e  
n e u e  W o r t e r  in d i e  L i t e r a t u r s p r a c h e  a u f g e n o m m e n  w o r d e n  s i n d ,  
z. B.  Arm bru s t ,  Abenteuer,  Hebamme,  hantieren,  Kar funkel ,  Mai -  
land,  Moras/ ,  E in od e  u.  v.  a.

Zelin Hauser weiter wolint die H e b a m m e  Niehus.  (W.  B r e  d e t)

Die  Arbeiter haben die Fabriken besetzt .  In M a i l a n d  und in Bologna und 
in vielen Stadten (A. S e g h e r s)

Irgendwo in der Einode halt der Zug,  nur noch Manner,  nur noch Solda-  
teii. (B.  K e l l  e r in a n n)

D ie se  W o r t e r  s i n d  o f t m a l s  A u s g a n g s p u n k t  n e u e r  W o r t f a m i l i e n  
g e w o r d e n .  V ie l e  de r  a b g e l e i t e t e n  u n d  z u s a i n m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  
im  h e u t i g e n  d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z  e n t s t a m m e n  s o l c h e n  F e h l e t y m o -  
l og i en .  A u s  d e m  F l a u p t w o r t  Fir le fanz  e t w a  e n t w i c k e l t e  s i ch  da s  
Z e i t w o r t  f i r le fanzen  u n d  d a s  H a u p t w o r t  Firlefanzerei .  V o m  Zei t -

1 <). W e i s e ,  Unsere Mutlersprache,  ihr Werden und ihr Wesen,  Leipzig  
u. Berlin 1907, S. 199— 200.

D as W o rt  1,1'
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w o r t  hant ieren  w u r d e n  d i e  H a u p t w o r t e i  die Hunt ierung  u n d  das 
Han Herat  g e b i l d e t .

GroBvater prallt  beim Ha n t i e r en  mit  der GroBmutter  zusanmien.  (E.  S t r i t t- 
111 a l l e  r)

D a s  W o r t  Abenteuer  b i l d e t e  d i e  G r u n d l a g e  fiir ne u e  Z u s a m i n e n -  
s e t z u n g e n  w i e  Liebesabenteuer,  A b l e i t u n g e n  w ie  Abentourer,  Aben-  
teurerin,  f i ir d a s  E i g e n s c h a f t s w o r t  abenteuer I ich. ( H i e r a u s  e n t w i k -  
k e l t e  s i c h  a u c h  d a s  H a u p t w o r t  Abenteuer I ichkeit .)

Es ist unbeschreibbar,  mit  welcher Frohl ichkei t ,  Naiv i ta t  und Ai imut die 
Use sich hinuntersti irzt  iiber die a b e n t e u e r l i c h  gebi ldeten Felssti icke.  
(H. He i ne )

A l l e r d i n g s  g e h o r e n  v i e l e  F e h l e t y m o l o g i e n  d e r  V o l k s s p r a c h e  an  
u n d  w e r d e n  i n  de r  L i t e r a t u r  n u r  zu  s t  i 1 ist i s ch en  Z w e c k e n  ausge -  
n i i t z t .  E s  s i n d  s o l c h e  W o r t e r  w ie  Jungfe rnan te  fiir Gouvernante,  
T r i t t o i r  f i ir Trot toir ,  Re ifUnat i smus  f i ir R h e u m a t i s m u s ,  Bergamide  
fi ir P yram ide  o d e r  Ziehgarre  fiir Zigarre,  w a h r s c h e i n l i c h  in Anleh* 
n u n g  a n  d a s  V e rb  ziehen (vgl .  an einer Zigarre ziehen),  a u c h  ratze- 
ka h l  fi ir ra dika l  ‘v o l l i g ,  g r i i n d l i c h ’ , a n g e l e h n t  a n  R a t t e  ( u m g e d e u t e t  
a u c h  R a t z e ), a l s o  ‘g a n z  k a h l ’ (w ie  e i n e  R a t t e ) .

A ls  e i n e  I l l u s t r a t i o n  de s  s t  i 1 ist i s ch en  G e b r a u c h s  s o l c h e r  f e h l e ty -  
m o l o g i s i e r t e n  W o r t e r  k a n n  de r  u n t e n  a n g e f i i h r t e  K o n t e x t  d i e n e n .  
In  d i e s e m  F a l l  w i r d  d a s  W o r t  z u r  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  S p r a c h e  e in e r  
de r  h a n d e l n d e n  P e r s o n e n  v e r w e n d e t .

«Nix da! Itza wird die Z i h g a r r ' n  raucht.  Da brauch i abends nit drehn. Itza 
gibt ' s  kei Akt ive .» (H.  H e r m a n n )

Der Sparkassenbaron verduftete  unter Zuri icklassung des r a t z e ka h l  gepl i in- 
derten Bankbruchs.  (F. C. W e i s к о p f)

A u c h  in d i e s e n  F a l l e n  ze ig t  s i c h  d e u t l i c h ,  da f i  l a u t l i c h e  u n d  
i n h a l t l i c h e  A s s o z i a t i o n e n ,  d i e  j e d e r  F e h l e t y m o l o g i e  z u g r u n d e  l i egen ,  
g l e i c h z e i t i g  im  S p i e l e  s i n d .

Nati irl ich f inden sich Fehle tymol og i en  im Russ i sehen genauso wie  im Deut-  
schen vor,  denn diese Erscheinung gehort keiner Sprache al l e in an. Im Russisehen  
treten auch manche f ehletymologis ierte  Worter in den Wortbestand der a l lgemeinen  
russisehen Sprache wie  близорукий, курносый,  die anderen behal ten aber ihren 
rein derbvolkst i iml ichen Charakter bei: мокрссс statt компресс (unter Anlehnung  
an мокрый),  гульвар  stat t  бульвар (angelehnt  an гулять),  полу клиника  statt  поли
клиника (angelehnt  an полу-  in Zusammense tzung mit  e inem Hauptwort ) ,  спин- 
жак  stat t  пиджак (angelehnt  an спина) ,  мрамориальная доска  statt  мемориальная 
доска (angelehnt  an мрамор).

Im Russ i sehen werden auch manchmal  fehletymo!ogis ierte  Worter der Volks-  
sprache zu st il ist ischen Zwecken ausgeni i tzt .

А к вечеру у ж е  все Переваловское знало,  как он.  Лубпиков,  на самом юру  
па Бурлите  настиг к он тр а б а н д и т а  Рябого и передал его из рук в руки 
самому Сережкину.  (Б. М о ж  а е в)

К онт рийиндш п  ist aus контрабандист entstanden,  wohl  auf Grund logischlaut-  
1 icher Assoziat ionen mit  den Wortern бандит und контра (vgl .  конт ра  als Bezei ch
nung des Konterrevolut ionars ,  des WeiBgardisten) .
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Ullgeachtet  des volkssprachl ichen Charakters dieser Worter wird liierhei olleii  
liar, dafi Fel i l e tymologien,  die oft zu Veranderungen del Lautgestal t  eines Worte'  
(i)liren, sieh nieht  nur auf la ut I iche,  sondern vor al lein auch auf gedankl icl ie Anpas  
Bungen zuruckfi ihren lassen.  Das beweist  auch die Ent wi ck l ung  des Wortes буди  
ровать  aus frz. bonder  'sich erregen’ , ‘schrnol len’, ‘m a u l e n ’, das im Russisel ien 
mil dem Zeitwort  б у д и т ь  ‘a u f we c k e n’ zusammengebracht  wurde und dadurch die 
Bedeutung 'erregen'.  'reizen'  annalun,  die dem Wort  seiner Herkunft  nach gar nicht  
zukam.  W. I. Lenin lenkte die Aufmerksamkei t  darauf in der bekannten Schrift  
«Uber die Re inigung der russiselien Sprache».1

Die  F e h l e t y m o l o g i e ,  d i e  d a d u r c h  h e r v o r g e r u f e n  w i r d ,  d a B  d i e  
u r s p r u n g l  iche  B e d e u t u n g  e i n e s  W o r t e s  in V e r g e s s e n h e i t  g e r i e t ,  
s p i e l t  im  G e s a m t a u f b a u  de r  S p r a c h e  k e i n e  grof3e R o l l e ,  d e n n  s i e  
t r i igt  w e n i g  z u r  B i l d u n g  n e u e r  W o r t e r  u n d  zu r  A n d e r u n g  de r  s a ch l i -  
c h e n  B e d e u t u n g  b e i . . M i t  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  K u l t u r  e i n e s  V o lk e s ,  
i n s b e s o n d e r e  de r  K u l t u r  e i n e r  S p r a c h e ,  u n d  m i t  d e m  V o r d r i n g e n  de r  
l i t e r a r i s c h e n  N o r m  in  a l l e  B e r e i c h e  de r  S p r a c h e  w i r d  m a n  F e h l e t y -  
m o l o g i e n  v o m  T y p  Tri t to i r ,  Jungfernante ,  Rei fJrnat i smus  s t a t t  Trot- 
loir, Gotivernanle, R he um a/ i s n iu s  i m m e r  s e l t e n e r  b e o b a c h t e n  k o n 
n e n .  A l l e r d i n g s  ist s t e t s  d a u n t  zu r e c h n e n ,  daf3 d u r c h  B e d e u t u n g s 
w a n d e l ,  V e r d u n k e l u n g  d e r  e i g e n t l i c h e n  W o r t b e d e u t u n g ,  U n k e n n t -  
n i s  de s  w a h r e n  e t y m o l o g i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g s  u n d  V e r a n d e r u n g e n  
in de r  l a u t l i c h e n  S t r u k t u r  e i n e s  W o r t e s  a u c h  w e i t e r h i n  F e h l e t y m o -  
l og i e n ,  w ie  Abenteuer,  Han gemat te ,  Hebamme,  e n t s t e h e n  k o n n e n .

D a m i t  s ch l ie f3en  w i r  d i e  B e t r a c h t u n g  de s  W o r t e s  a l s  G e g e n s t a n d  
u n s e r e r  F o r s c h u n g  ab .

W i e  es  o b e n  s c h o n  e r w a h n t  i s t ,  v e r a n d e r t  s i c h  d e r  W o r t s c h a t z  
d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  M a n c h e  W o r t e r  v e r s c h w i n d e n  a u s  d e r  S p r a c h e ,  
v i e l e  a b e r  e n t s t e h e n  in  d e r  S p r a c h e  u n d  b e r e i c h e r n  d a d u r c h  de n  
W o r t s c h a t z .  D e r  P roze t3  de r  B e r e i c h e r u n g  de s  d e u t s c h e n  W o r t s c h a t 
zes  ist  v i e l  i n t e n s i v e r  u n d  fi ir  d i e  S p r a c h e  k e n n z e i c h n e n d e r  a l s  der  
e n t g e g e n g e s e t z t e  Prozel3.  D e s w e g e n  h a l t e n  w i r  es fi ir w i c h t i g ,  de n  
e r s t e n  Te i l  u n se r e s  L e h r b u c h e s  d e r  B e s c h r e i b u n g  de r  B e r e i c h e r u n g s -  
w eg e  d e s  W o r t s c h a t z e s  zu w i d m e n .

1 В. И. Л e и и и, Поли.  coop, соч.,  I. 4U, cip.  49.
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§ 18. I ) n '  d e u t s c h e  W o r t s c h a t z  w i r d  au f  f o l g e n d e n  W e g e n  ber e i -  
c h e r t :  n e u e  W o r t e r  w e r d e n  g e b i l d e t  — W о r t b i I tl u n g,  od e r  
a u s  a n d e r e n  S p r a c h e n  (und  D i a l e k t c n )  c n t l e h n t  —  W  o r i e n t -  
1 e li 11 u n g; d i e  B e d e u t u n g  b e r e i t s  e x i s t i e r e n d e r  W o r t e r  k a n n  s i ch  
a n d e r n  —  В e d e u t u n g  s w  a n d e I; es e n t s t e h e n  a u c h  ne ue  
P h r a s e o l o g i s m e n  — В i 1 d u n g v о n p Ii r a s e о 1 о g i s e h e n 
V' e r b i n d u ii g e n.

D ie  o b e n  a u f g e z a h l t e u  B e r e i c h e r u n g s m d g l  i c h k e i t e n  des  W o r t -  
s c h a t z e s  s i n d  n i c h t  n u r  de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  e ig e n ,  s o n d e r n  a u c h  
a n d e r e n  S p r a c h e n  de r  g e r m a n i s c h e n  G r u p p e  u n d  d e n e n  de s  g a n z e n  
i n d o e u r o p a i s c l i e n  S y s t e m s .  D ie  R o l l e  d i e s e r  W e g e  w a r  in v e r s c h i e 
d e n e n  E n t w i c k l u n g s p e r i o d e n  de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  n i c h t  g l e i ch  be-  
d e u t s a m .  D ie  W o r t b i l d u n g  h a t t e  in a l i e n  P e r i o d e n  d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h g e s c h i c h t e  e i n e  grof.je B e d e u t u n g  u n d  b l i eb  i m m e r  de r  H a u p t -  
w eg  zu r  B e r e i c h e r u n g  de s  W o r t s c h a t z e s .  De r B e d e u t u n g s w a n d e l  
n a h e r t  s i c h  in d i e s e r  l l i u s i c l i t  d e r  W o r t b i l d u n g .  W a s  d i e  W o r t e n t -  
l e l m u n g  a n b e t r i f f t ,  so  ge ld  d i e s e r  B e r e i c h e r u n g s p r o z e G  in v e r s ch i e -  
i l enen  P e r i o d e n  d e r  S p r a c h e n t w i c k l u n g  u u r e g e l m a S i g  v o r  s i eh  ( s iehe 
«E 111 l e h n u n g  >).

A b s с h n i 11 I

B E R E I C H E R U N G  D E S  D E U T S C H E N  W O R T S C H A T Z E S  
D U R C H  W O R T B I L D U N G

§ I!). De r  l l a u p t w e g  der  B e r e i c h e r u n g  des  d en t  .elieu W o r t s c h a t -  
/ e s  ist d i e W o r t  b i I d u n g ,  d.  h.  d i t  1 >i 1 d u 11:■ iieuei W o r t e r  
nacl i  den  e x i s t i e r e n d e n  w o r t b i I d e n d e n  Т у р е и ,  u a d i  d en  best  i i i u n t e n ,
I iii' d i e s e  S p r a c h e  d i a l  a k t e r i s t i s c h e n  W’o r t b i l d u u g s m o d r l l e n .

I ' fir d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  s i n d  f o l g e n d e  A r t e n  dr i  W o r t b i l d u n g  
c h a r a k t c r i s t  i sch:  Z u s a in ill e n s e t /. и u g,  Л b I <• i I u n g,  
U b e r  g a ii g m i  e i u e n e u e W  о i t a r t  (an m i f i  g r a m -
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m a t i s c h e n  K a t e g o r i e  in c i n c  a n d e r e ) ,  К ii r z n n g,  L a u 1 n a e li 
a Ii in и n g ( S c h a l l i i a c h a h i n u n g ) .  D ie s e  A r t e n  de r  W o r t b i l d u n g  
s i n d  n i c h t  v o n  g l e i c h e r  B e d e u t u n g .  D ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  e n t 
w i c k e l t  d e n  d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z  i m m e r f o r t ,  d i e  L a u t n a c h a h m u n g  
fi igt  a b e r  d e m  W o r t b e s t a n d  f a s t  g a r  n i c h t s  h i n z u  ( ist  a l s o  w e n i g  
p r o d u k t i v ) .

Die gteichen Wortbi ldungsarten sind auch in anderen Sprachen vorhanden,  
z. B.  in der russisehen.  Vie le  russische Linguisten schenken dem Problem der Wort 
bi ldung in der russisehen Sprache grofle Aufmerksamkei t .  V. W. Winogradow 1 
hat eine ganz besondere К 1 ass if i ka t ion der Wortbi ldimgsai i en  ausgearbei tet ,  indem 
er folgende Einte i lung vorgeschlagen hat:

a) morphologi sche Wortbi ldungsart ,  zu der phoneti sch-uiorphologi sche,  suf- 
f ixale,  praf ixale nnci gemischte  (suffixal -prafixale)  Typen gehoren;

b) syntakt i sch-niorphologi sehe Art,  der die Zusammense tzung  angehort;
c) morphologi sch-syntakt i sche Art,  die den Ubergang aus einer grammat ischen  

Kategorie in eine andere umfaflt;
d) endl ich besondere semant i sche Wortbi ldungsarten,  unter denen V'. W. W i 

nogradow den Bedeutungswandel  und die Entstehung der Hoi nonvme infolge des 
Zerfalls der Polys emi e  versteht .

Diese Klass i f i ka t ion kann tei lweise auch fiir die deutsche Sprache getten,  wor- 
auf in unserer wei teren Betrachtung hingewiesen wird.

К a p i t e 1 3

Zusammensetzung

§ 20.  D ie  Z и s a m  m e n s e t z u n g ,  d.  h .  d i e  B i l d u n g  
n e u e r  W o r t e r  d u r c h  d a s  A n e i n a n d e r r i i c k e n  de r  S t a m m e ,  ist in de n  
i n d o e u r o p a i s c h e n  S p r a c h e n  e i n e  de r  p r o d u k t i v s t e n  A r t e n  de r  W o r t 
b i l d u n g . ' ” D ie  d e u t s c h e  S p r a c h e  ist b e s o n d e r s  re i el i  a n  Z u s a n m i e n s e t -  
z u n g e n :  R e d e l e i l ,  S c h l a f  z i m m e r ,  D a m p f s e h i f f , d u n k e lb l u i i ,  s t a t t -  
f  in  den  u.  v .  a.

Eine grofle Anzahl  von zusammengesetz ten Wortern weis t  die russische Sprache 
auf: пароход. солнцепек, маслобойка, дымоход  u. a. Alml ic i i e  Zusammense tzungen  
gibt  es auch in der engl i schen und franzosischen Sprachen: engl .  black-board, side
walk, bltie-bcll, blood-thirsty usw.; frz. grandp'ere, grand mere, banqueroute, bas- 
bleu u. a. und auch in anderen Sprachen.

§ 21. D ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  ist  e i n e  s eh r  a l t e  A r t  de r  W o r t 
b i l d u n g  u nd  b e r u h t  au f  de r  u r s p r t i n g l i c h e n  U n d i f f e r e n z i e r t h e i t  des  
N o in e n s ;  d a s  v o r s t e h e n d e  N o m e n  t r a t  a l s  A t t r i b u t  z u m  n a c h s t e h e n -  
d e n  N o m e n  au f .  D ie  R e s t e  d i e s e r  E r s c h e i n u n g  f i n d e n  w i r  n o ch  in 
d e n  S p r a c h e n  de s  i n d o e u r o p a i s c h e n  S y s t e m s ,  z. B.  in de r  r u s s i s e h e n  
S p r a c h e :  жар-птица,  ца р ь -колокол, Гюи-баба, кремень-человек.:t Die

1 (У>. ( - Сов ремен ный  р у с с к и м  я з ы к » .  М о р ф о л о г и я .  Из д .  М Г У .  1952,  с тр .  4 4 — 1(>.
3 Die  zwei te  Bedeutung  des Terminus Z usam m ense tzung  ist auch die Bezeich

nung eines e inzolnen zusammengesetz ten Wortes
:i Vgl .  B.  At. Ж  и p м у i i  с к н ii, И с т о р и я  н е м е ц к о г о  я з ы к а ,  изд .  2, М.,  

1948,  с тр .  18о; и зд .  5,  1965,  с r j ). L’tb.

2 А. Пскиз, Л. leuKoua



I J b c rb l e i b se l  dc r  a l t e n  I ' i ul i f f «.ччм i / 1 < 1 11 и - i t s i nd  a u c h  in don  spa  
t o ron  P e r i o d e n  dor  S p r a c h e n t w i c k l u u g  \ o r h a n d e n  u n d  z w a r  in don 
g l e i c h c u  S t a n n n c n  un d  K .a su se n du ug cu  del S u b s l a u t i v o  u n d  doi 
A d j o k t i \ e, d i e  sicli  s c h o n  zu s e l b s t a n d igon g r a m m a t  i s ehen  K a t e 
g o r i e n  o u t w i c k o l t  h a b e n .  I n  dor  l a t e i n i s c h e n  S p r a e h e  ist  es un n io g -  
lielr,  in f o l g e n d e n  F a l l e n  d a s  S u b - t a u t iv v o n  d e m  A d j e k t i v  de r  
F o r m  n a c h  zu u n t e r s e h e i d e n :  h o r l n s  n i u g u i i s  - ‘der  g r o B e  G a r t e n ’ -  
М . ,  r o s u  b u n a  —  ‘d i e  s c h o n e  R o s e '  - t e m p l u m  u l l i n n  —  ‘dc r  
h o h e  T e m p e l ’ —  ,V.

G e m e i n s a n i o  S t a m m e  fiir S u b s t a n t i v e  u n d  A d j e k t i v e  s i n d  a u c h  
in de n  g e r m a n i s c h e u  S p r a o h e n  v o r h a n d o u ,  z. B. im G o t i s c h e n :

a - S t a n n u  .VI. a - S t a m m  V. o - S t a u n n  F.
S u b s t a n t i v  dugs u'aurd s l ihna
A d j e k t i v  bl inds  b l i n d  liaulia

D i e s e l b e  E r s c h e i n u n g  t r i t t  a u e h  in dor  a l t r u s s i s c h o u  S p r a c h e  auf :  
(loop молт'.ец, красна девица, красно силнышки.  A u c h  l i ier fell Ion 
b e s o n d e r e  K a s u s c n d u u g c n  fi ir da s  A d j e k t i v ,  s e i n e r  F o r m  n a c h  fi i!11 
es m i t  d e m  S u b s t a n t i v  z u s a u n n e n .

D ie  l i i s t o r i s e ho n  W u r z e l n  de r  Z u s a n m i e i i s e t z u n g  s i n d  a l so  in dor 
a l i e n  I n d i f f o r o n z i o r t h e i t  des  X o u ie n s  zu su c h e u ;  in de r  m o d e r n e n  
d e u t s c h e n  S p r a c h e  t r i t t  im z u s a i n m e n g e s e t z t e n  W o r t  d i e  e r s t e  K o m -  
p o n o n t o  mo i s t  a l s  A t t r i b u t  zu dor  z w e i t e n  auf :  A u g a p f e l , Casthaus,  
Fupbret t  u.  a.

§ 22. D ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  h a t  s i ch  a u s  de r  s y n t a k t i s c h e n  V e r 
b i n d u n g  m e h r e r o r  W o r t e r  e n t w i c k e l t ,  d i e  zu e in e r  F i n h e i t  ver -  
s e h m o l z o n  is t .  E s  w a r e  f a l s eh  a n z u n e h m o u ,  d aB  j e d e  Z u s a m m e n s e t -  
z u n g  Linbodingt  a u s  e i n e r  s y n t a k t i s c h e n  W o r t g r u p p e  g e b i l d e t  is t .  
F i n e  g ro B e  A n z a h l  v o n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  ist a l s  A n a l o g i o b i l d u n g  
e n t s t a n d e n .  D ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  ist e i n e  w o r t b i l d o n d e  F r s c h o i n u n g ,  
da  s i e  in e r s t e r  L i n i e  zu r  E n t s t o h u n g  e in e r  n e u e n  l e x i k a l i s c h e n  
E i n h e i t  f i i h r t ,  d e r e n  B e d e u t u n g  of t  d c r  S u m n i e  dor  B e d e u t u n g e n  
i h r e r  K o m p o n e n t e n  n i c h t  e n t s p r i c h t ,  z. B.  der Dickhauch  ‘e i n  d i c k e r  
M e n s c h ’ u n d  n i c h t  ' dor  d i c k e  B a u c h ’.

Das zusammengesetz te  Wort dient manchmal  aueh dem Ausdruck svntakt i -  
м-iier Verhaltnisse:  dabej fallt das zusainmengesetzte Wort der Bedeutung nacti 
vi i l l ig mit der entspreehenden freien syntakt i schen Wortverbindung zusammen.  
Die Л\Г)!_'I ichkeit.  freie syntakt i sche Verhaltnisse durch ein zusammengesetztes  
Worl auszudri icken,  ist ein spezif isehes Merkmal  der deutschen Sprache,  z. B.  das 
zusauiuicugesetzle Wort d c r  A r h c i l s p l a n  driickt diesel  be Bedeutung aus wie  die 
\Vorlgrii|>|>r d e r  P l a n  d c r  A r b c i i .  das Wort d a s  j \ u l t u r h a u s  hedeutet  dasseibe wie  
d a s  H u n s  d i i  l \ n l l n r .  d c r  1Гi r l s c h a / / s p l i n t  dasseibe wie d c r  P l a n  d c r  W i r t s c h a f t  usw.

Dieses Problem wird von sowjet ischen Geiehrteu betrachtet .  z B. von  
M. D. Stepanow a und VV. M. Pawlow.

At. D. Slepai iowa behauptet ,  daB die Zu.sammensetzi ing ill der deutschen Sprache  
ein Worthi idun^Miiittel  ist und zur Bi ldung neuer Worter.  d h. zum Ausdruck von  
Begri ffen dient.  Zugleich kann die Zusammense tzung auch als Ausdrucksmit tel  der

34 Ц"efif dcr Hi’it ii haitii[> des d cn /sc l im  \\"nrIschalzes
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nyi l l ak t  isc  1 u 11 Ver lu i l t nbs i . -  ini  S a t z  b e n u t z t  we r de n .  J e d o c h  iiui /i isi i i l i i iK i i t ' o sc t zh  
\\ iи l e r  e i n e r s e i t s  u n d  s y n t a k t i s c h e  W o r t v e r b i n d u n g e n  a n d e r e r s e i l s  i h r e r  F u n k 1 ion 
Until  n i c h t  i d e n t i s c l i . 1

Viel  b e s t i m m t e r  i i u B e r t  s i ch  in d i e s e r  H i n s i c h t  W.  A\. Paw low . E r  u n t e r s t r e i c h t  
(lie B e d e u t u n g  de r  Z u s a n m K ' i w t z i i n g  a l s  e i n  A\i11 e-1, s y n t a k t i s c h e  V e r l i a l t n i s s e  
(l l l s / i i i l r i i cken,  u n d  f i ihr t  i i b e r z e u g e r i d e  B e i s p i e l e  a n .  W .  M.  P a w  l o w  l e u g n e t  a be r  
d i r  w o r t b i l d e n d e  R o l l e  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  a u c h  n i c h t  a b . 2

Da  d i e  B e t r a c h t u n y  d i e se r  F u n k t i o n  e i g e n t l i c h  de r  G r a m m a t i k  a n g e h o r t ,  w i r d  
di e ses  P r o h i e n i  im L e h r b u c h  w e i t e r  n i c h t  b e h a n d e l t .

I);is z u s a m i n e n g e s e t z t e  W o r t  a l s  e i n e  l e x i k a l i s c h e  E i n h e i t  tin- 
l e r s c h e i d e t  s i ch  d u r c h  s e i n e  s t r u k t u r e l l e  G a n z h e i t  (п е .ч ьн ооф орм ле и-  
иость  :|) n i c h t  n u r  v o n  d e r  f r e i e n  s y n t a k t i s c h e n ,  s o n d e r n  a u c h  v on  
de r  l e x i k a l i s c h e n  f e s t c n  W o r t v e r b i n d u n g ,  d i e  a u c h  e i n e n  e i n h e i t -  
1 i chen  B eg r i f f  a u s d r i i c k t .

D ie  K o m p o n e n t e n  de s  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e s  s i n d  so eng  
v e r s c h m o l z e n ,  dak) es a l s  s e l b s t a n d i g e  E i n h e i t  a u f g e f a B t  w i r d .  
D ie  s t r u k t u r e l l e  С i n h e i t  1 ich ke i t  de r  F o r m  w i r d  v e r s e h i e d e n a r t i g  
c h a r a k t e r i s i e r t :
p h о n e t  i s e It — d u r c h  d i e  F l a u p t b e t o n u n g  de r  e r s t e n  K o m p o n e n -  
ic  — ' A r h c i t s jUun  (d i e  K o m p o n e n t e n  de r  W o r t v e r b i n d u n g  w e r d e n  
({Il' ich b e t o n t  — der 'P l an  der 'Arbeit)' ,
о r t h о g  r a p h i s с h —  d u r c h  d i e  Z u s a n m i e n s c h r e i b u n g ;
C r a m  m a t i s e h —  d u r c h  e i n  g r a n u n a t i s c h e s  M e r k m a l  fiir de n  
Hanzen  K o m p l e x  (bei  de r  W o r t v e r b i n d u n g  b e h a l t  j e d e  de r  K o t np o -  
n e n t e n  i h r e  e i g e n e  g r a m m a t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k ) .

(Vgl .  d e r  \\"oil s taf f  —  d e s  \\"nl I s to f f  es\
d e r  n'ol lene S t u f f  — d e s  wol ieuen  S in f f e s . )

De r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  e i n e m  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t  u n d  
e in e r  s y n t a k t i s c h e n  W o r t v e r b i n d u n g  b e s t e h t  a u c h  d a r i n ,  d aB  d i e  
l e t z t e r e  M o d a l i t a t  b e s i t z t  ( d i e  B e j a h u n g ,  d i e  E i n s c h a t / . i m g  de r  
K e a l i t a t  de r  H a n d l u n g ) ,  d a s  z u s a n n n e n g e s e t z l e  W o r t  ab e r  d r i i c k t  
k e i n e  M o d a l i t a t  au s ,  z. B.  d i e  s y n t a k t i s c h e  G r u p p e  das schiaarze 
liroi  e n t s p r i c h t  d e m  K o m p l e x  das Broi  ist schmarz.  D i e se  b c i d e n  
G e b i l d e  b e j a h e n  d a s  V o r h a n d e n s e i n  e in e r  E i g e n s c h a f t ,  e i n e s  Merk -  
m a l s .  In d e m  W o r t  das Schwarzbrol  f e h l t  ab e r  d i e s e  B e j a h u n g .  
D ie  E i g e n s c h a f t  l aB t  s i ch  n i c h t  v o n  d e m  G e g e n s t a n d  t r e n n e n ,  u n d  
d a s  g a n z e  W o r t  d r i i c k t  e i n e n  n e u e n  B eg r i f f  au s ,  in d i e s e m  Fa l l  
c i n e  b e s o n d e r e  B r o t s o r t e .

M a n  u n t e r s e i i e i d e t  s y n t a k t i s c h e  u n d  l e x i ка  1 i s che  s t e h e n d e  W o r t 
v e r b i n d u n g e n :  D ie  e r s t e n  b e z e i c h n e n  e i n e n  v o n  de r  S t r u k t u r  des  
S a t z e s  a b g e s o n d e r t e n  Beg r i f f ,  d e r  b e i m  S p r e c h e n  h e r v o r t r i t t ;  d i e

1 М.  Д  С т е п а  н о н а ,  К в о п р о с у  о с п п т а к с п ч е с к о п  п р и р о д е  с л о в о с л о  
Же ни н ,  У ч е н ы е  з а п и с к и  1 М Г П П И Я ,  т.  X I X ,  1959,  с тр .  522.

2 В .  М .  П а в л о в ,  Р а з в и т и е  о п р е д е л и т е л ь н о г о  с л о ж н о г о  с л о в а  в н е м е ц 
к о м  я з ы к е ,  А в т о р е ф .  к а н д .  д н с с . ,  Л . ,  1958,  с тр .  4 н с л . ;  В М.  П  а в л о в,  Р а з 
н и т е  о п р е д е л и т е л ь н о г о  с л о ж н о г о  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  в н е м е ц к о м  языке- ,  Уче пые  
з а п и с к и  Л Г П Н  им.  А.  П .  Г е р ц е н а ,  т.  199,  !; 2,  1958.  с тр .  76.

D i e s e n  E a c h a u s d r u c k  h a t  A.  I .  S n i i i i i i z k i  (А.  С м п п н и ц к ц и )  e i n i v i b a r t .

J  k
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z w e i t e n  g e b e n  e i n e n  G e g e n s t a n d s h e g r i f f  w ie d e r ,  de r  a u B e r h a l b  des  
R e d e s t r o i n s  e x i s t i e r t .  Au f  d i e s e  W e i s e  v e rw a iu l e l l  s i cb  d i e  l e x i k a 
l i s che  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g  au s  de r  s y n t a k t i s ehen  in e i n e  l e x i 
k a l i s c h e  E i n h e i t ,  d .  h.  s i e  w i r d  zu e i n e i n  den  W o r t s c h a t z  be r e i -  
c h e r n d e n  F a k t o r .

Den Fragen der Untcrschiede zwischen den synlak 1 ischen und lexikal i schen  
Wortverbindungen (d. h. grarnmal ischon und lexikologischen)  srhenkten viele  
Sprachforscher ihre Auf merks amke i t : Л. A. Schachmalow,  F. W. Slsciierba,  
V. W. Winogradow u. a.

Prof.  Winogradow hat eine ausluhrl  idle К I ass if ika t ion der lexikal i schen Wort 
verbindungen ausgearbei tet  Er wies  daranf bin,  daU die l exikal ische Wortverbin
dung jeder bei iebigen Wortart equivalent  sein konne,  z. В.  сломя го.ю/ii/ entspricht  
dem Adverb поспешно, бить бикяуши —  dem Verb бездельничать usw.

Dasselbe f inden wir auch in der dt utschen Sprache: H als  idler fti.pf  entspricht  
dem Adverb e i t ig ,  au f  der Barenhaut  liegen  —  dem Verb faulenzen, jungen Ge
nt Use—  dem Substant iv  J u gen d  usw.  (siehe § 110).

§ 23.  D ie  Z u s a m m e n s e t z u n g  a l s  Ar t  d e r  W o r t b i l d u n g  h a t t e  
g r o f i e  B e d e u t u n g  in  a l i e n  f r i i h e r e n  E n t w i c k l u n g s p e r i o d e n  del d e u t 
s c h e n  S p r a c h e ;  d i e s e  W o r t b i l d u n g s a r t  ist  a u c h  fiir a n d e r e  g e r m a -  
n i s c h e  S p r a c h e n  w i c h t i g .  Z u s a m i n e n g e s e t z t e  W o r t e r  f i n d e n  w ir  in 
d en  s e h r  if 11 i ch en  D e n k m a l e r n  d e r  a l t e s t c n  t ins e r h a l t e n e n  g e r m a -  
n i s c h e n  S p r a c h e ,  n a m l i c h  de r  g o t i s c h e n :

fotubaurd  ( b u c h s t a b l i c h  Fuji B r d t )  — ‘F u t t b r e t t ’ , 
j iggragu/ f)  ( b u c h s t a b l i c h  Finger  - Gold) —  ‘R i n g ’ , 
s tnakkabagms  ( b u c h s t a b l i c h  Feige  -I- B a u m ) -  ‘F e i g e n b a u m ’ , 
augadauro  ( b u c h s t a b l i c h  A uge  -\- Tor) —  ‘F e n s t e r ’ , 
scaudarai f s  ( b u c h s t a b l i c h  Scluth -Ь Riemen)  —  ‘S c h u h r i e m e n ’

u.  a.

Inl  A l t h o c h d e u t s c h e n  e r s c h e i n e n  d i e  Z u s a i n m e n s e t z u n g e n  in 
v e r s c h i e d e n e n  L i t e r a t u r g a t t u n g e n  — in k l e r i k a l e n  D e n k m a l e r n  bei  
T a t i a n ,  I s i d o r ,  N o t k e r  u.  a . ,  iu e p i s c h e n  —  H i 1 d e b r a n d s l ieel u s w . ,  
z. B.  s i g ika tnpj  ‘d e r  s i e g r e i c h e  K a m p f ’ , eristboran  ‘d e r  E r s t g e b o r e n e ’, 
bril l igomo  ‘d e r  B r a u t i g a m ’ , c h u n in g r ih h i  ‘d a s  K o n i g r e i e h ’ , sunu-  
f  a tar itngo ‘S o h n  u n d  V a t e r ’ u.  a.  I n  d e n  m i t t e l h o c h d e u t s c h e n  D e n k -  
m a l e r n  v e r s c h i e d e n e r  L i t e r a t u r g a t t u n g e n :  ktichenmeisier  ‘de r  K o c h ’ , 
vas tnaht  ‘A b e n d  v o r  B e g i n n  d e r  F a s t e n z e i t ’, sanies tag  ‘de r  S a m s t a g ’
u. a.

D ie  E n t w i c k l u n g  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  g e h t  n i c h t  g l e i c h m a f i i g  
vo r  ирь^Т.  So  ist  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  in d e r  a l t h o c h d e u t s c h e n  
P e r i o d e  m e h r  e n t w i c k e l t  a l s  in d e r  m i t t e l h o c h d e u t s c h e n .

V o m  17. J a h r h u n d e r t  a n  w i r d  d i e  Z u s a m m e i i s e t z i m g  a l s  w o r t 
b i l d e n d e s  M i t t e l  b e s o n d e r s  p r o d u k t i v .  In  d i e s e r  P e r i o d e  e n t w i c k e l t  
s i c h  i i b e r h a u p t  e i n e  R e i h e  v o n  Z i i gen ,  d i e  d e r  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  
S p r a c h e  e ig e n  s i n d .  D as ,  w a s  f r i i he r ,  in d e n  a l t e r e n  E p o c h e n ,  nu r  
a l s  T e n d e n z  e x i s t i e r t  h a t ,  b e g i n n t  s i c h  j e t z t  m e h r  und  m e h r  zu 
e n t w i c k e l n  u n d  w i r d  zu  e i n e r  d e r  G e s e t z m i i B i g k e i l e n  des  d e u t s c h e n
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S p r a c h s y s t e i n s .  I n  de r  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h e  s i n d  d i e  z u s a m  
m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  in a l i e n  S p r a c h s t i l e n  s e h r  g e b r a u c h l i c h .

§ 24.  W a s  h a t  d i e  Глi g e n a r t i g k e i t de r  E n t w i c k l u n g  de r  Z u s a m 
m e n s e t z u n g  in de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  b e d i n g t ?

E  D e n  H a u p t g r u n d  d e r  E n t w i c k l u n g  v o n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  
b i l d e l  d i e  B e s o n d e r h e i t  de s  s y n t a k t i s c h e n  B a n s  de s  d e u t s c h e n  S a t z e s  
in d e n  f r u h e r e n  E p o c h e n  de r  S p r a c h e n t w i c k l u n g :  Ei i r  d e n  d e u t s c h e n  
S a t z  w a r  d i e  V o r a n s t c l l u n g  de s  G e n i t i v a t t r i b u t s  t y p i s c h .

sprach des kiineges ач/>;
eines richen kiineges I t in t ;
daz geschiht  von mantles minnr\

eines rehle guoten r i t te rs  t i p ;
a l ler  nianne schoene ein bluomen hr a m .  ( « D a s  N i b e 1 ti n g e n-

I i e d»)
D ie se  s y n t a k t i s c h e  K o n s t r u k t i o n  e r m o g l i c h t e  d i e  V e r b i n d u n g  

zu  e i n e r  n e u e n  l e x i k a l i s c h e n  E i n h e i t  de s  b e s t i m m e n d e n  W o r t e s  m i t  
d e m  v o n  i h m  b e s t i m m t e n .  D a s  b e w e i s e n  s o l ch e  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  
de r  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h e  w ie  K o t t i g s s o h n ,  B t u m e n k n m z  u.  a.

2. I n  d e r s e l b e n  R i e h t u n g  h a t  s i c h  a u c h  e i n e  a n d e r e  d e u t s c h e  
s y n t a k t i s c h e  K o n s t r u k t i o n  e n t w i c k e l t ,  n a m l i c h  A d j e k t i v  -|- S u b 
s t a n t i v .

D i e  k u r z e  u n f i e k t i e r t e  F o r m  des  A d j e k t i v s  k o n n t e  in d e r  a t t r i -  
b u t i v e n  I - 'unk t i on  d e m  S u b s t a n t i v  v o r a n g e h e n ,  w as  w i e d e r u m  d i e  
E n t s t e h u n g  e i n e s  n e u e n  W o r t e s  zu r  Fo lg e  h a t t e .  So f i n d e n  w i r  in 
de r  m i t t e l h o c h d e u t s c h e n  P e r i o d e :

. . . nnd was iin sin gevidere a lru t  gi t lJ tn .  (K ii r e n  b e r g )

Ez wnohs in Bnrgonden ein vil edel magedm\
. . . den stein lniop vil hohe cl i li edel mu get gnot;
. . . der  v a l ke  den (In ziuhest.  daz ist ein edel man.  ( « D a s  N i b e l u n -

g e n 1 i e d»)
A u s  de r  s y n t a k t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n  e d e l  m a n  h a t  s i ch  d a s  z u 

s a m m e n g e s e t z t e  W o r t  d e r  E d e l m a i m  e n t w i c k e l t .  D u r c h  A n a l o g i e  
e n t s t e h e n  s p a t e r  v e r s c h i e d e n e  a n d e r e  Z u s a m m e n s e t z u n g e n :  Rot-  
w e i n ,  S e h w a r z b r o t , N e n b a n e r  u.  a.

A l l e  d i e s e  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  v o n  d e n  s y n 
t a k t i s c h e n  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  d i e  i h n e n  z u g r u n d e  l i egen .  D ie  K o m 
p o n e n t e n  v e r l i e r e n  i h r e  l e x i k a l i s c h e  S e l b s t a n d i g k e i t ,  u n d  de r  g a n z e  
K o m p l e x  b e k o m r n t  e i n e  e in l i e i t  1 i che  B e d e u t u n g .  D as  e r s t e ,  be s t i t n -  
m e n d e  E l e m e n t  b e z e i c h n e t  d a n n  e i n e  be s t  ii rul ige E i g e n s c h a f t ,  d i e  
den i  g a n z e n  W o r t  e i n e  n e u e  B e d e u t u n g  v e r l c i h t .  S c h w a r z b r o f  ist  
n i c h t  B ro t  v on  s c h w a r z e r  F a r b e ,  s o n d e r n  ‘e i n e  B r o t s o r t e ’; es ist 
a l so  e in  n e u e s  W o r t ,  d a s  e i n e n  n e u e n ,  b e s o n d e r e n  B eg r i f f  a u s d r i i c k t .  
Da s  S u b s t a n t i v  M u t t e r h e r z  is t  n i c h t  u n b e d i n g t  d a s  Flerz  e i n e r  
M u t t e r ,  s o n d e r n  b e z e i c h n e t  a u c h  ‘m u t t e r l i c h e  G e f i i h l e ’ im  a l l ge -  
m e i u e n  u n d  k a n n  s i c h  au f  j e d e n  b e l i e b i g e n  M e n s c h e n  b e z i e h e n .
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M a n  d e n k e  n i c h t ,  d a B  j e d e m  /.iisa 11m нмlgc.st-1z t 11 W o r t  e iiu ■ a l t e  
s y n t a k t i s c h e  W o r t v e r b i n d u n g  / . u g n u i d e  l i eg t ;  d i e  s y n t a k t i s c h e n  
V e r b i n d u n g e n  d i e n t e n  n u r  a l s  Mode l  le, d i e  d i e  E n t w i c k l u n g  der  
z u s a i n m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  e r m o g l  ich t en .

Dabei  entsteht  die Frage,  ob das zusammcngcscl / . l e  Worl nur zum Ausdruck  
eines einl i ei t l i chen sachl ichen Begriffes dient oder ob es aueh die Bedeutung einer 
ganzen syntakt i schen Gruppe wiedergeben kann.

W. G. Admoni  beweist  sehr i iberzeugend und an l l and iutrre-santen Materials,  
dafi das zusammengesetz te  Wort aufier seiner Hauptfunkt  ion der Wortbi ldung  
auch cine andere besitzt: Es kann den Inhalt  einer ganzen syntakt i schen Gruppe  
ausdrt icken.1

Das zusammengesetz te  Wort und die syntakt i sche  Gruppe beriihren sich manc h
mal gegensei t ig,  aber sie dflrfen nicht  aufeinander zuriickgefiihrt werden.

Das zusammengesetz te  Wort erfiillt also zwei  Funkt ionen:  I l auptsaehl ich tritt  
es als eine lexikal i sche,  e inen neuen Begriff  ausdri ickende Einhei t  auf,  kann aber 
auch den Inhalt  einer ganzen syntakt i schen Gruppe wiedergeben

3. I m  V e r g l e i c h  m i t  de r  r u s s i s c h c n  S p r a c h e  s i n d  in de r  d e u t s c h e n  
v e r h a l t n i s m a B i g  w e n i g  w o r t b i l d e n d e  S u f f i x e  v o r h a n d e n ,  m i t  d e r e n  
H i l f e  m a n  A d j e k t i v e  b i l d e n  k a n n .

In  d e r  r u s s i s c h c n  S p r a c h e  e x i s t i e r e n  f o l g e n d e  S u f f i x e  de r  A d 
j e k t i v e :  - o b  (-ев) ,  - un  ( -ын) ,  - m m ,  - н и к ,  -они,  - п и п ,  - и х  ( - ая ,  -ее),  
-ов,  -ев ,  -ав ,  -л я в,  -ат ,  - чат ,  - ов ат ,  -а ст ,  -пт,  - овст ,  -ист,  -ив,  - ли в ,  
-чив ,  -к ,  - ск ,  - а и с к ,  - ен ск .  -и й ск ,  - и к с к ,  -ит ск ,  - овск ,  -и че ск ,  -ейн ,  
- ел ь и ,  - екн ,  - ecu ,  -ичи ,  - льн ,  - ови,  - т е л ьп ,  -л,  -уч,  - ущ ,  -т . 2

W a s  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  a n b e t r i f f t ,  so h a t  s i e  n u r  e i n e  k l e i ne  
A n z a h l  a d j e k t i v i s e h e r  Su f f i x e :  - ig, -I ich, -isch, -bar, -sum, -huff ,  
-en, -ern. I n f o lg e d e s s e u  e n t w i c k e l n  s i c h  z u s a n n n e n g e s e t z t e  A d j e k t i v e ,  
wo  d i e  z w e i t e  K o m p o n e i i t e  of t  zu e i n e m  H a l b s u f f i x  w i r d ,  z. B. 
-voll ,  -re ich, -art  if?, -miij l ig , -wert,  -wiirdig,  -arm, -weise, -gemdjl, 
-selig, -ha j t ig ,  -h u l t i g , -frei  u.  a.  ( s i ehe  § 4 0 ) . :I

4. D e r  M a n g e l  a n  A d j e k t i v e n  u n d  vo r  a l l e m  an  r e l a t i v e n  A d 
j e k t i v e n  h a t  a u c h  d i e  E n t w i c k l u n g  dei  Z i i s a i n i n e n s e t z u n g  de r  d e u t 
s c h e n  S p r a c h e  b e f o r d e r t .  Im  D e u t s c h e n  f e h l e n  A q u i v a l e n t e  fiir 
s o l c h e  ru s s i s e l i e n  A d j e k t i v e  w ie  м о р с к о й ,  п ол е в о й ,  л е сн ой .

D e n i e n t s p r e c h e n d  g i b t  es in der  d e u t s c h e n  S p r a c h e  so l ch e  S u b 
s t a n t i v e  w ie  See tu f t ,  F e l d b l u m e , Wuldb lume,  d i e  d e n  r i i s s i s e hen  
s y n t a k t i s c h e n  G r u p p e n  морской eiwli/x, полевой цветок, лесной 
цветок e n t s p r e c h e n .

D ie  b e i d e n  l e t z t e n  U r s a c h e n  (der  Ma ng e l  a n  a d j e k t i v i s c h e n  Suf -
an  r e l a t i v e n  A d j e k t i v e n )  s i n d  au f s  e n g s t e  m i t e i n a n d e r

1 В. Г. Л д  м о u и, Введение и синтаксис современного немецкого языка,  
■М.. 11 (Д. /Iит. на иностр.  яз. ,  1955, стр. 306.

- Грамматика русского языка,  т. I, М. .  Изд.  A l l  СССР, 1952, стр. 327 и сл.  
;; \  al leles sicli: А\. Л- С г е н  а н о  в а ,  Словообразование современного  

немецкою языка,  М.,  Изд.  лит. на иностр.  яз. ,  1953; М. Д .  С г с и а и о в а, 
И. П. Ч е р н ы ш е в а, Лексикология современного немецкого языка,  At., 
«Высшая школа», 1962.



ve rb  ii iidi' ii. Der  Ma ng e l  a n  ad  jc'kt iv i s ch en  S u f f i x e n  in de r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e  b e d i u ^ l  au c h  d e n  Ma ng e l  an  r e l a t i v e »  A d j e k t i v e n ,  wa s  
s e i n e r s e i t s  d i e  Not  w e n d  i gkei t  h e r v o r r n f t ,  Z u s a m n i e n s e t z u n g e n  zu 
b i l d e n .

Hs i t̂ nicht /u iibcrsehen, d;iB die Kntwickluun (ler Zusainmensctxung ihrer- 
seits die В iI<1 uiil; der relative!! Adjektive heinint; diese Kategorie ist fiir die deutsche 
Sprache nicht so notwendig, da die deutsche Sprache auch andere Mittel hat, inn 
entsprechende Begriffe anszndriicken. Es ist nicht aus^eschlossen, dafl beide L'rsa- 
chen im Spiele sind.

5. E n d l i c h  ist a u c h  d a s  G e s e t z  de r  A n a l o g i e  v o n  g r o S e r  B e d e u 
t u n g  fiir d i e  E n t w i c k l u n g  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  in d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e .  N a c h  d e n  s c h o n  e x i s t i e r e n d e n  w o r t b i l d e n d e n  M o d e l l e n  w e r 
d en  i m m e r  n e u e  z u s a i n m e n g e s e t z t e  W o r t e r  g e b i l d e t ,  s o g a r  in den  
F a l l e n ,  in d e n e n  a u c h  M o g l i c h k e i t e n  zu r  B i l d u n g  s y n t a k t i s c h e r  
G r u p p e n  v o r h a n d e n  s i n d .  So b e s t e h e n  p a r a l l e l  s o l c h e  W o r t g r u p p e n  
w ie  die gest rickte  Mi i t ze  e i n e r s e i t s  u n d  s o l c he  Z u s a i n m e n s e t z u n g e n  
w ie  die S l r ick tnu tze  a u d e r e r s e i t s ;  die go I dene Uhr u n d  die Golduhr,  
o b w o h l  die Golduhr  u n g e b r a i i c h l i c h  i s t ,  u sw .  H ie r  w i r k t  d a s  G e s e t z  
d e r  A n a lo g i c .

§ 25. F s  g i b t  v e r s c h i e d e n e  P r i n z i p i e n ,  n a c h  d e n e n  d i e  z u s a m 
m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  k l a s s i f i z i e r t  w e r d e n .  Z u e r s t  k a n n  m a n  s i e  v o m  
m o r p h o l o g i s c h e n  S t a n d p u n k t  a u s  k l a s s i f i z i c r en .

D ie  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  k o n n e n  e i n e r  b e l i e b i g c n  W o r t a r t  
a n g e h o r e n .  D ie  Z u g e h o r i g k e i t  de r  Z u s a n m i e n s e t z u n g  zu e in e r  be-  
s t i m m t e n  W o r t a r t  h a n g t  in de r  R ege l  v o m  z w e i t e n  E l e m e n t  a b , 1 
d a s  d i e  g r a m m a t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  des  g a n z e n  K o m p o s i t u m s  
d a r s t e l l t .  Als  e r s t e s  E l e m e n t  k a n n  e i n e  b e l i e b i g e  W o r t a r t  a u f t r e t e n .

D as  z u s a i n m e n g e s e t z t e  S u b s t a n t i v  k a n n  z. B.  f o l g e n d e  m or p l i o -  
l og i s c he  S t r u k t u r  h a b e n :

S u b s t a n t i v  !- S u b s t a n t i v  — S  ilbermiinze,  Hofhund;
A d j e k t i v  j S u b s t a n t i v  — Schwarzbrot ,  Graukopf',
V e r b a l s t a m i n  i S u b s t a n t i v  — Schre ib t i sch , Binde laut \
Z a h h v o r t  -| S u b s t a n t i v  — Dreieek , Zweikatnpf;
P r o n o m e n  - S u b s t a n t i v  — / ali form , Selbstgesprach\
A d v e r b  S u b s t a n t i v  — Zus ammenkt in f I ,  Voranssage; 
P r o p o s i t i o n  S u b s t a n t i v  — Fiiriz'ort, Umw el l .
D as  z u s a m i n e n g e s e t z t e  A d j e k t i v  b e s t e h t  au s :
A d j e k t i v  A d j e k t i v  — dunkelrot ,  h e l l b l a u ;
S u b s t a n t i v  i A d j e k t i v  —  b l n t r o t , s tuckdunkei ,
V e r b a l s t a m i n  A d j e k t i v  — siedelieijj, merkia'iirdig\
Z a h l w o r t  ; A d j e k t i v  -  z ur ig l ie dr ig ,  dreieekig\
P r o n o m e n  |- A d j e k t i v  — diesbezi igl ich , selbstgefall ig;
P r i i p o s i t ion , A d j e k t i v  — nn/erirdisch,  iibergliicklich.

' I iir die meisten Znsanimenriicknngcn und Zusammenbildungen ist diese 
inurpliologische Analyse nicht charakleristisch (siehe § 29—30).

Zu m m m c n s e t z u n g  .'V)
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D as  z u s a m m e n g e s e t z t e  V e rb  b e s t e h t  aus :

V e rb  ;• V e rb  s tehenble ibcu , kenncnh’riicn ,
S u b s t a n t i v  I V e rb  —  te ilnehmen,  s /a l l  f  iiulcn;
A d j e k t i v  -T V e r b  — freisprechen , slillstclicir,
Z a h l w o r t  V e r b  —  vierteilen;
A d v e r b  +  V e rb  — weitergehen, fortfuhren.
Z u s a m m e n g e s e t z t e  Z a h l w o r t e r ,  A d v e r b i e n ,  P r a p o s i t i o n e n  u.  a. 

k o n n e n  a u c h  au s  v e r s c h i e d e n e n  W o r t a r t e n  b e s t e h c n ,  z. В zwei- 
h un de r t , auseinander,  vorbei, liiiianf,  gegeniiber u s w . 1

Lis g i b t  noch  e i n e  K l a s s i f i k a t i o n  d c r  z u s a i n m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  
u n a b h a n g i g  v o n  der  Z u g e h o r i g k e i t  de s  c n t s p r e c h e n d e n  W o r t e s  zu 
e in e r  b e s t i m m t e n  W o r t a r t ;  d a s  ist  d i e  s e m a n t i s c h - s y n t a k t i s c h e  
K la s s i f  i k a t  i o n . D ie s e  K la s s i f  i k a t i o n ,  v c r s c h i e d e n a r t i g  v a r i i e r t ,  w i rd  
sow o h l  v o n  m a n c h e n  d e u t s c h e n  w i e  a u c h  v o n  e i n i g e n  s o w j e t i s c h e n  
L i n g u i s t e n  v o r g e n o m m e n .  W o l l e n  w i r  d i e s e  t r a d  it  i one l  le K la s s i f i -  
k a t i o n  2 a n a l y s i e r e n ,  w o b e i  w i r  i h r  e i n i g e  V e r a n d e r u n g e n  u n d  
E r g a n z u n g e n  b e i b r i n g e n .  V o m  s e m a n t i s c h - s y n t a k t i s c h e n  S t a n d p u n k t  
a u s  u n t e r s c h e i d e n  w i r  v i e r  A r t e n  v o n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n :

1. A t t r i b u t i v e  Z u s a m m e n s e t z u n g  e n  ( B e s t i m -  
m u n g s z u s a m m e n s e t z u n g e n ) .  D ie se  A r t  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  ist 
d u r c h  d i e  a t t r i b u t i v e  V e r b i n d u n g  de r  K o m p o n e n t e n  c h a r a k t e r i -  
s i e r t  —  d i e  e r s t e  K o m p o n e n t e  b e s t i m m t  d i e  zw e i t e .  A t t r i b u t i v e  
Z u s a m m e n s e t z u n g e n  k o n n e n  s o w o h l  S u b s t a n t i v e  a l s  a u c h  A d j e k t i v e  
s e in :  Schwarzbrot ,  T i s c h lampe,  Tagesl ichl ,  Sonnenstrahl ,  dunkel-  
rot  u.  a. A l s  e i n e  b e s o n d e r e  A b a r t  g e h o r e n  h i e r h e r  a u c h  В a h u v - 
r i h i 3 w ie  Graukopf , Rotkdppchen  u.  a.

2. К о p u I a t i v e Z u s a  m  m e n s e  t z u n g  e n,  bei  d e 
n en  z w i s c h e n  d e n  K o m p o n e n t e n  s y n t a k t i s c h e  G l e i c h b e r e c h t i g u n g  
h e r r s c h t .  Au f  G r u n d  d i e s e r  s y n t a k t i s c h  g l e i c h b e r e c h t i g t e n  b e io r d -  
n e n d e n  V e r b i n d u n g  e n t w i c k e l t  s i ch  e in  e i n h e i t l i c h e r  K o m p l e x  w ie  
S l r i c h p u n k t , i a u b s t u m m , dreizehn, zw e iu n d zw a n z ig  u.  a.

3.  Z u s a  m  in e n r ii с к u n g  e n . 1 D a s  ist e i n e  l o c ke r e  V e r 
b i n d u n g  z w e ie r  u n d  m e h r e r e r  E l e m e n t e ,  m a n c h m a l  s o g a r  e i n e s  g a n 
zen  S a t z e s ,  d e s s e n  T e i l e  im  P ro z e s se  de s  R e d e n s  l e i c h t  z u s a m m e n -  
r u c k e n .  D ie  K o m p o n e n t e n  d e r  Z u s a m m e n r i i c k u n g  b e h a l t e n  i h r e  
l e x i k a l i s c h e  S e l b s t a n d i g k e i t  u n d  s i n d  l e i ch t  zu b e g r e i f e n ,  o b w o h l  de r  
g a n z e  K o m p l e x  m a n c h m a l  u m g e d e u t e t  w i r d :  Vergi f imeinnicht ,  Ein-  
tnaleins,  derart, infolge, stehenbleiben  u sw .

D ie  Z u s a m m e n r t i c k u n g e n  k o n n e n  v e r s c h i e d e n e n  W o r t a r t e n  an ge -  
l ui ren.

' 1 II. P a  u l ,  Doufscl ie Granmiat ik,  Bd.  V, Malle (Saak’) 1955, S. 7 if.
- Ebenda.
:l Die  F.rklarung dieses Fachausdrucks siehe S. 43.
4 II. Paul  nennt sie unfeste Zusamniensefzungen (И. P  а и I, Deutsche Gram-  

nial ik,  Bd.  \ -, b. 3!)),



Z u s a m m e n s e t z u n g  II

4. Z li s a in in e n b i 1 d u u у  e n.  S ie  e n t s t e h e n  als  R e s u l t a t  
zwe i e r  P roz e s se :  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  der  A b l e i t u n g ,  d e n n  
j e d e  Z u s a m m e n b i l d u n g  w i r d  d u r c h  e in  Su f f i x  zu e i n e m  W o r t  ver-  
b u n d e n ,  z. B.  Fruhaufsteher,  Inbetriebsetzung,  blauiiugig.

Als Z u s a m m e n b i l d u n g e n  t r e t e n  S u b s t a n t i v e  un d  A d j e k t i v e  au f

М. I). Stepanowa unterwirft  die t rad it ionel le Klassif ikal ion der . lisa mmenge  
setzten Worter einer scl iarfen Krit ik.  Sie behauptet ,  daU dieser Klass i f ikal ion kein 
einhei t l  ielies Pr inzip zugrunde l ie” ! und schla«t  ihre eigene Klass i f i ka t ion vor .1 
Die zusammengesetzten Worter werden von ihr nach dem morphologi schen Prinzip 
in verschiedene Wortarten eingetei l t :  in zusaminengesetzte  Substant ive ,  Adjekt ive  
usw. In jeder dieser Gruppen klassifiziert  sie die zusammengesetz ten Worter a) nach 
dem strukturei l -genet  ischen Prinzip in eigcntl ic l ie Zusammensetzungen.  uneigent-  
liclie Zusainmensetzungen und Zusammenrucknngen und b) nach dem syntaktisch-  
semant i schen Prinzip in Best imniungszusammensetzungen,  kopulat ive  Zus ammen
setzungen und Satz-  oder Imperat ivnamen.  Aber die letztere Klass i f ikat ion umfaflt  
nicht al le Abarten der Zusammensetzungen,  denn solche Worter wie  E in m a le in s  
N im m e rsa t t ,  Gerncgrojj u. a. lassen sich in keiner ihrer Gruppen unterbringen.

§ ‘26. N a c h d e m  wi r  d i e  K l a s s i f i k a t i o n  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  
im  a l l g e m e i n e n  b e t r a c h t e t  h a b e n ,  g e h e n  w i r  zu r  a u s f i i h r l i c h e n  A na  
lyse  j e d e r  der A b a r t e n  i iber .

Attr i bu t i ve  Z u sa m me ns et zu ng en .  D ie s e  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  be- 
stehen a u s  zwei  K o m p o n e n t e n ,  w o b e i  d ie  e r s t e  d i e  zw e i t e  b e s t i m m t ,  
u n d  au f  so l ch e  W e i s e  k o n k r e t i s i e r t ; d e r  a l l g e m e i n e  B eg r i f f  «Arzt»  
w i r d  z. B.  d u r e h  d i e  e r s t e  K o m p o n e n t e  g e n a u e r  c h a r a k t e r i s i e r t :  
Augen-,  Kinder-,  Frauen-, Za h n a r z t ' ,  d i e  a l l g e m e i n  b e k a n n t e n  Be- 
z e i c h n u n g e n  de r  S p e k t r a l f a r b e n  « ro t ,  g e l b ,  g r i i n ,  b l a u »  ti. a.  k o n n e n  
( l ur ch  d i e  Z u f i i g u n g  e i n e s  A d j e k t i v s  o d e r  e i n e s  S u b s t a n t i v s  k o n k r e 
t i s i e r t  w e r d e n .  d a b e i  w e r d e n  d i e  f e i n s t e n  S c h a t t i e r u n g e n  de r  F a r b e  
g e n a u e r  g e k e n n z c i c h n e t ,  wie :  h e l l b l a u ,  d u n k e l b l a u ,  g r a u b l a u ,  
h i t n m e l b l a u ,  k o r n b l u m e n b l a u ,  mat i n c b l a u ,  n p a l b l a u , tauben- 
b l a u ,  t i n t e n b l a u ,  t u r k i s b l a u ,  w ass erb la u  u.  a.  J e d e s m a l  b e 
kommt d a s  W o r t  e i n e  b e s o n d e r e  f e i n e  S c h a t t i e r u n g  de r  B e d e u t u n g .

D ie  e r s t e  K o m p o n e n t e  w i r d  d a s  В  e  s t  i ni in u n g  s w  о r t 
g e n a n n t ;  d e n  z w e i t e n  B e s t a n d t e i l  n e n n t  m a n  d a s  G  r u n d w o r t .  
D a s  G r u n d w o r t  b e z e i c h n e t  d i e  g r a m m a t i s c h e  Q u a l i t a t  de r  Z u s a m 
m e n s e t z u n g ,  n a m l i c h  d i e  A n g e h o r i g k e i t  zu r  b e s t i m m t e n  W o r t a r t :  
d i e  W a n d z e i t u n g ,  h e l l b l a u ; d a s  g r a m m a t i s c h e  G e s c h l e c h t  und  
d i e  Z a h l :  d e r  A r b e i t s p l a n ,  d i e  P h m a r b e i t ,  d i e  S o m m e r f e r i e n
u.  a .  D ie  H a u p t b e t o n u n g  fй 111 au f  d a s  B e s t i m n m n g s w o r t ,  d i e  N eb en -  
b e t o n u n g  a b e r  au f  d a s  G r u n d w o r t ;  da s  h a n g t  m i t  d e m  W ose n  der  
g e r m a n i s c h e n  B e t o n u n g  z u s a m m e n ,  bei  d e r  d i e  H a u p t b e t o n u n g  in 
de r  Regel  au f  d i e  e r s t e  W o r t s i l b e  fa  1 I t . W e n n  w i r  d a s  z u s a m m e n -  
U r s e t z t e  W o r t  a l s  e i n e  E i n h e i t  b e t r a c h t e n ,  so  v e r t r i t t  d a s  e r s t e  E l e 
m en t  d i e  R o l l e  der  e r s t e n  S i l b e  de s  S t a m m e s :  ' W ort be jon ung,
' l i i n d e J a n t ,  ' s tarkbeJont  u sw .  In e i n z e l n e n  F a l l e n  s t e h t  d i e  H a u p t -

1 Д\ Д .  С г e п а н о в а, Словообразование современного немецкого языка 
М 11 !,ч лит на ииосгр Я!. 1953. стр 111 и сл.



b e t o n u n g  auf  d e m  / .wei t en  Tei l :  J a l u ' hundert  J a l l / ' : e h m , Jahr- 
' f i inf t ,  L e i b ' e i g e n e r da  d a s  z w e i t e  E l e m e n t  h i e r  da s  e r s t e  b e s t i m i n t .

D ie  B e t o n u n g  k a n n  z u w e i l e n  a l s  M i t t e l  de r  s e m a n t i s c h e n  Diffe-  
r e n z i e r u n g  d i e n e n ,  z. IE ' b lalar in  ‘a r m  an  H i n t ' ,  a b e r  ' b i n f a r m  
‘s e h r  a r m ’ .

D ie  a t t r i b u t i v e  Z u s a m m e n s e t z u n g  k a n n  a u c h  au s  d r e i ,  v i e r  un d  
m e h r  W o r t e r n  b e s t e h e n ;  a b e r  m a n  b e t r a c h t e t  j e d e s  z u s a m m e n g e s e t z t e  
W o r t  d i e s e r  Ar t  a l s  e i n  zweig l  i ed r i ge s ,  wobe i  j ede s  G l i e d  s e ine r -  
s e i t s  in zwei  T e i l e  z e r l eg t  w e r d e n  k a n n ,  /.. B.  die Transport  sell iffe- 
vcrioe/ tnngsgeselIsehaft  (B.  B r e c h t ) .  GeselIsehaft ist  d a s  G r u n d -  
w o r t ,  Transportsehi f feverwertnng  ist d a s  B e s t i m m u n g s w o r ! ,  da s  
s e i n e r s e i t s  a u c h  e i n e  a t t r i b u t i v e  Z u s a m m e n s e t z u n g  i s t ,  wo  Eerwer- 
tung  s c h o n  a ls  G r u n d w o r t  u n d  Transportschi f fe  a l s  B e s t i m m u i i g s -  
w o r t  a u f t r e t e n ;  d i e  l e t z t e  K o m p o n e i i t e  ist a u c h  e in  z u s a m m c n g e s e t z -  
te s  W o r t  m i t  Transport  a l s  B e s t i m m u n g s w o r t  un d  Sc hi f fe  a l s  G r u n d 
w o r t .  D i e  g a n z e  Z u s a m m e n s e t z u n g  ab e r  ist e i n  ne ues  W o r t ,  we l c h es  
e i n e n  n e u e n  B eg r i f f  a u s d r i i c k t .  S o l c h e  m e h r g l i e d r i g e n  a t t r i b u t i v e n  
Z u s a m m e n s e t z u n g e n  s i n d  in de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  v e r b r e i t e t ,  z. B.  
DoppelstockniederfInrgl iederzng  ‘R e i c h s b a h n ’ . I... S i i t t e r l i n  f i ihr t  als  
Be i sp i e l  s o l d i e r  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  d a s  W o r t  Dampfsel i i f fahrts-  
gesel Isehaf tsd irek torsstel Ivertretersgemah I in - an Es  e n t s t e h e n  a u c h  
j e t z t  s o l c h e  S c l i l a n g e n w o r t e r  od e r  W o r t s c l i l a u g e n :  E isschnel latif- 
wel trek'ird, E ishockeynat ion a I man n sell a f  / , Sunn lagnachmi l  tags I ieb- 
I ingsbesehdf t igang,  Be: i rksparteiknl tai  ok! ivtagung.  Seh i  i n t e r e s s a n t  
ist v o n  d i e s e m  S t a n d p u n k t  au s  d i e  N e u b i l d u u g  [ ' nfalIsehddenkorper-  
beh indertenbesehdf t igungstherapeuI  —- в р а ч - т е р а п е в т ,  з а н и м а ю щ и й 
ся  т р у д о у с т р о й с т в о м  л и ц  с р а з л и ч н ы м и  ( | )изпческпмн  н е д о с т а т 
к ам и .  A t t r i b u t i v e  Z u s a i u i n o n s e t z u u g e n  g e h n r e u  zur  a l t e r e n  Ar t  de r  
Z u s a m m e n s e t z u n g .  D ie se r  T y p u s  e n t s t a n d  au f  G r u n d  de r  f r i i he r en  
E n d i f f e r e i i z i e r t l i e i t  d es  No n ien s .

B e t r a c h t e n  w i r  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g ,  d e r e n  T e i l e  zwei  ui i f l ek-  
t i e r t e  S t a m m e  s i n d .  A ls  S t r u k t u r i n o d e l l  w i r d  d i e s e r  T y p u s  au f  
s o l ch e  W o r t e r  w ie  a h d .  gas thds ,  boumgarto  z u r i i c k ge f i i h r t .  D i e  
s y n t a k t i s c h e  R o l l e  de r  K o m p o n e n t e n  s o l d i e r  W o r t e r  w i rd  n u r  d u r c h  
d i e  W o r t s t e l l u n g  b e s t i m m t .  S o l d i  e i n  T y p u s  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  
w i r d  s e i n e r  E n t s t e h u u g  n a c h  ( vo m  s t ru k tL i r e l l - g en e t i s c he i i  S t a n d 
p u n k t  au s )  in d e r  1 i n g u  ist  i s che n  L i t e r a t u r  e i g e n t I i с h e (oder  
e c h t e )  Z u s a 111 m  e n s c t  z u 11 g g e n a n n t .  D ie se r  T y p u s  ist a u c h  
j e t z t  noch  p r o d u k t i v ,  u n d  n a c h  d e r  A n a l o g i c  m i t  d i e s e m  Model  1 
w e r d e n  ne u e  W o r t e r  g e b i l d e t ,  d i e  ne ue  Begr i f f ;  a u s d r i i c k e n :  Fiinf- 
jalirplan, Ternstudent ,  Parteisehule,  Nenbaner , li. idenreform, W a n 
der fall ne.

1 J e t z t  w i n !  a l l i ml l l i ! >  d i e  В е ( 0 П11ПЦ ; mf  d;is e r s t e  Г' I e m сч 11 11 b e i i r ; i y e n  — 'Lcib- 
eigcncr.

- L. S 11 t t e г 1 i n, Die deutsche Spniche der ( .k^ei iwart , Leipzig 1907, S. 117.
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Z u sa m m en se  tzung

IЖ '  E n t w i c k l u n g  de r  F l e x i o n  h e w i r k t  a u c h  d i e  E n t s l e h u u g  des  
z w e i t e n  T y p u s  der  a t t r i b u t i v e n  Z u s a n m i e n s e t z u n g ,  in de n i  dei 
e r s t e  Te i l  e i n e  f l e k t i e r t e  F o r m  h a t :  T a g e s  l icht ,  Sonnensche in ,  Ic- 
bens grofi, sorgenkrank.  D i e  a t t r i b u t i v e  F u n k t i o n  w i r d  im  e r s t e n  
E l e m e n t  i i ieht  nu r  d u r e h  d i e  W o r t s t e l l u n g ,  s o n d e r n  a u c h  d u r c h  
d i e  G e n i t i v e n d u n g  a u s g e d r i i c k t .  D i e se r  T y p u s  k a n n  au f  f o l g e n d e  
W o r t g r u p p e n  de s  A l t h o c h d e u t s c h e n  z u r t i ck ge f i i h r t  w e r d e n :  des geres 
snide  ‘S e l i n i t t  d es  S p e e r e s ’ , des Elzelen  wip  ‘E t z e l e n s  W e i b ’.

D ie  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  d i e s e r  Ar t  w e r d e n  u n e i g  e n t  ■ 
I i с h e ( oder  u n e c h t e )  Z 11 s a 111 111 e n s e t  z u n g  e n g e n a n n t .  
I m  m o d e r n e n  D e u t s c h  h a b e n  d i e  F l e x i o n e n  s, n i h r e  F u n k t i o n  e in -  
geb i i f i t  u n d  s i n d  zu e i n e m  F o r m e l e m e n t  ( B i n d e l a u t )  g e w o r d e n  D a v o n  
ze ug t  d i e  T a t s a c h e ,  da f i  s a u c h  n a c h  S u b s t a n t i v e n  w e i b l i c h e n  G e 
s c h l e c h t s  s t e h t :  Arb e i t sp la n ,  BeslimtntingSiZ'orl, o b w o h l  s a l s  F l e x i o n  
dc r  F e m i n i n a  n i e  a u f t r i t t .

Als  B i n d e l a u t e  k o n n e n  j e t z t  (e)s u n d  (c)n a u f t r e t e n :  Freihei ts-  
katnpfer,  Sonnens lrah I .

M. D. Stepanowa z a hit zu den Binde lauten  auch e und er.' Diese Meinung  
kann man bestreiten: c, cr sind cntweder Reste der s tammbi ldcnden Elemente  oder 
Suff ixe des Plurals.

§  27.  F i n e  A b a r t  der  a t t r i b u t i v e n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  b i l den  
die  s o g e n a n n t e n  Bah uvr ih i2, bei d e n e n  da s  e r s t e  E l e m e n t  da s  zw e i t e  
b e s t i n i m t .  S ie  s i n d  n a c h  d e m s e l b e n  P r i n z i p  z u s a m m e n g e s e t z t  u nd  
u n t e r s c h e i d e n  s i c h  v o n  a n d e r e n  a t t r i b u t i v e n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  
n u r  d a d u r c h ,  da f i  s i e  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  E i g e n s c h a f t  od e r  d i e  
B e s c h a f f e n h e i t  e i n e s  L e b e w e s e n s  a u s d r i i c k e n .  S i e  t r e t e n  a l s  B e n e n -  

^ n u n g  des  g a n z e n  L e b e w e s e n s  au f ,  d a s  s ie b e z e i c h n e n .  A l so  de r  U n t e r -  
s c h i e d  h a t  e i n e n  r e in  s e m a n t i s c h e n  C h a r a k t e r .  Rotkappchen  b e d e u 
t e t  b u c h s t a b l i c h  das rote Kappchen,  b e z e i c h n e t  a b e r  d a s  M a d c h e n ,  
d a s  d i e s e s  K a p p c h e n  t r i i gt .  ( V e r g l e i c h e n  w i r  d a s  W o r t  Rotk app
chen m i t  d e r  g a n z  a h n l i c h  g e b i l d e t e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  R o t w e i n , 
d a s  ke in  B a h u v r i h i  i s t ,  d a  es ke in  L e b e w e s e n  n a c h  e i n e m  c h a r a k -  
t e r i s t i s c h e n  M e r k m a l  b e z e i c h n e t . )

E s  ist  o f f e n s i c h t l i c h , da f i  B a h u v r i h i  e i n e  A r t  d e r  M e t o n y m i e  
s i n d ,  u n d  z w a r  de r  m e t o n y m i s c h e n  U b e r t r a g u n g  v o m  Tei l  a u f  da s  
G a n z e ,  v o n  d e m  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  M e r k m a l  de s  L e b e w e s e n s  a u f  da s  
L e b e w e s e n  s e l b s t ,  z. B.  Trotzkopf ,  B l a u s t r u m p f , Schreihals,  Grtin- 
schnabel,  D u m m k o p f .

'■Sie babcn vorgestern nicht  bezablt ,  mein Herr!» sagte der Kleine,  wicli  
dem S c h r e i ha l s  aus und pries seine Waren weiter an. (E. S t r i t t m a t t e r)

«Ob, ich verdammter Dummkopf!» (В. В г e с h t)

1 М. Д .  С t e и а н о в а. Словообразование современного немецкого языка,  
М., Изд.  л и I. на иностр.  яз. ,  1953. стр. 112.

- Der Terminus B a h u v r ih i  ist indischer Herkunft  und ist von den europaischen  
Sprachforsehern ent lehnt ,  daher die ungewohnl id l e ,  se l f same Form des Wortes.  
(Das Wort hat kein Pluralsuff ix,  die Be tonung fallt auf die vorletzte  Si lbe.)
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U n t e r  d e m  B a h u v r i l i i  D u m m k u p j  v e r s t e h t  m a n  e i n e n  d u m m e n  
M e n s c h e n ,  u n t e r  Schre ihals  e i n e n  S ch re i e r .

D ie se  A b a r t  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  f i n d e n  w i r  a u c h  in a n d e r e n  
i n d o e u r o p a i s c h e n  S p r a c h e n :  im  G r i e c h i s c h e n ,  R u s s i s e h e n ,  im Go-  
t i s c h e n  u.  a.  In der  g r i e c h i s c h e n  M y t h o l o g i e  s i n d  B a h u v r i h i  sehr  
v e r b r e i t e t .  So f i n d e t  m a n  bei  H o m e r  so l c h e  E p i t l i e t a  w ie  rhodn- 
dakly/os  Eos. e i g e n t l i c h  Eos Rosenf  inger,  d .  li. rosenfingrige  
Eos.

In de r  r u s s i s e h e n  S p r a c h e  g i b t  es s o l ch e  W o r t e r  w ie  носорог, 
единорог, крисногрудка  o d e r  F a m i l i e n n a m e n  ( u r s p r u n g l i c h e  S p i t z -  
n a i n e n )  Кривоносое, Белоусов,  d i e  e i n  L e b e w e s e n  n a c h  e i n e m  b e 
st  i m m t e n  M e r k m a l  b e z e i c h n e n .

In  d e r  r u s s i s e h e n  S p r a c h e  k o n n e n  B a h u v r i h i  n i c h t  n u r  d u r c h  
Z u s a m m e n s e t z u n g e n  g e f o r m t  w e r d e n  (крисногрудка) s o n d e r n  au c h  
d u r c h  f e s t e  W o r t v e r b i n d u n g e n  (синий чулок, красная шапочка
u.  a . ) .  D a s  ist  e i n e  B e s o n d e r h e i t  de r  r u s s i s e h e n  S p r a c h e .

I m  G o t i s c h e n  s i n d  a u c h  B a h u v r i h i  v o r h a n d e n ,  z. B.  f reihals,  
e i g e n t l i c h  ‘f r e i e r  H a l s ' ,  lausawaurds  ‘de r  E i t l e s  R e d e n d e ’ , artna- 
hu iris  ‘de r  B a r m h e r z i g e ’ u.  a.

In  de r  m i t t e l h o c h d e u t s c h e n  P e r i o d e  e x i s t i e r e n  z. B.  so l c he  
B a h u v r i h i  w ie  burhaupt ,  burfuoy, burfuir ; b u c h s t a b l i c h  ‘b a r e r  F u B ’, 
n a m l i c h  ‘de r  Me ns c h  m i t  b a r e n  ( u a c k t e n )  F i i i3en’. S c h o n  im  M i t t e l -  
h o c h d e u t s c h e n  w i r d  bar fiur ; g e w o h n l i c h  a l s  p r a d i k a t i v e s  A t t r i b u t  
g e b r a u c h t .

Im  m o d e r n e n  D e u t s c h  e n t w i c k e l t  s i ch  d a r a u s  barful!  a l s  A d j e k t i v  
u n d  A d v e r b .  J e t z t  g i b t  es v i e l e  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  d i e s e r  A r t .  Da  
da-'  G r u n d w o r t  de r  B a h u v r i h i  e i n  S u b s t a n t i v  i s t ,  s i n d  s i e  de r  F o r m  
n a c h  S u b s t a n t i v e ;  i h r e r  s y n t a k t i s c h e n  F u n k t i o n  n a c h  n a h e r n  s i e  s i ch  
a b e r  A d j e k t i v e n ,  d e n n  s i e  b e z e i c h n e n  e i n e  E i g e n s c h a f t  o d e r  e i n e  
B e s e h a f f e n h e i t  des  G e g e n s t a n d e s .

D a s  G e s c h l e c h t  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  d i e s e r  A r t  w i r d  in de r  
R e g e l ,  so  w ie  in a n d e r e n  a t t r i b u t i v e n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n ,  n a c h -  
d e m  G r u n d w o r t  b e s t i m m t :  d e r  T r o t z k o p f , d e r  B l a u s t r u m p f ,  d a s  
R o t k a p p c h e n .  M a n c h m a l  a b e r  h a n g t  d a s  G e s c h l e c h t  n i c h t  v o m  
G r u n d w o r t  a b ,  s o n d e r n  v o n  d e m  B e g r i ff, d e n  d i e  B a h u v r i h i  au s -  
d r i i c k t ;  z. В.  Einhorn  ist  e i n  z u s a u u n e n g e s c t z t e s  S u b s t a n t i v ,  de s s en  
G r u n d w o r t  s a c h l i c h e n  G e s c h l e c h t s  i s t  (das Horn),  a b e r  d i e  g a n z e  
Z u s a m m e n s e t z u n g  k a n n  s o w oh l  m a n n l i c h e n  a l s  a u c h  s a c h l i c h e n  Ge - 
s c h l e c h t s  s e in :  der, d a s E in h o n r ,  der Einatig,  o b w o h l  d a s  G r u n d w o r t  
das Atige  i s t ;  der Langohr,  o b w o h l  d a s  G r u n d w o r t  das Ohr  i s t ;  der 
L i n k h u n d  m i d  die L i n kh a n d ,  w o  d a s  g r a m m a t i s c h e  G e s c h l e c h t  d u r c h  
d a s  h i o l o g i s c h e  b e s t i m m t  w i r d .  I n  e i n z e l n e n  F a l l e n  w e r d e n  B a h u v r i h i  
m e t a p l m r i s c h  u i n g e d e u t e t  u n d  v o n  d e r  B e z e i e l u iu n g  de s  T i e r e s  au f  
d i e  de s  Mensc.hcn u b e r t r a g e n .  Gelbschnabe!  e n t s t a u d  u r s p r i i n g l i c h  a l s  
B e z e i c h n u n g  e in e s  j u n g e n  V o ge l s ,  j e t z t  b e z e i c h n e t  es a u c h  e in e n  
n o c h  u n r c i f c n  J i i n g l i n g  (м оло ко со с ) .



§ 28. Kopulat ive  Zusainmensetzungen b e s t e h e n  a u s  av c i  g r an  
i n a t i s c h  g l e i c h w e r t i g e n  11 l c n u ' n t e n , d i e  a i d  G r u n d  de r  B e i o f d n u n g  
in V e r b i n d u n g  t r e t e n .  J e d e s  E l e m e n t  be lu i l t  s e i n e  s e l b s t a n d i g e  
B e d e u t u n g .  a b e r  d i e  B e d e u t u n g  des  G a n z e n  d r i i c k t  e i n e n  ne i i en  
B eg r i f f  au s .  D ie  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  d i e s e n  E l e m e i i t e n  ist so lose,  
so d e u t l i c h  k o p u l a t i v ,  d a B  m a n  d a b e i  d i e  b e i o r d n e n d e  K o n j u n k t i o u  
un d  v e r m u t e n  k o n n t e ,  z. B.  tuubs lumtn ,  e i g e n t l i c h  tauh  u nd  s t u m m \  
d e r  S i r  ichpunkt  —  der S i r  ich u n d  der Punkl \  deu Isck-russisch,  
sauersi'tii, siijisuuer, dreizehn  usw.

Der St r i c h p un k t  trenut s tarker als der Beistrich,  aber nicht so entschieden  
wie der Punkt .  (D e r  O r  о (3 e I) n d e n)

Die  Augen der Edlen von Treuenfels  lacheltei i  s u B -s a ue r  iiber ibren Tranen-  
sacken.  (F. Q W e i s к о p f)

Si iBsauer lachelnd hatte Kraft wiedei  eininal  zweihundertfunfzehn Mark 
an Kufalt  ausbezahlt .  (H.  F a l i a  d a)

Die  kleine sc h l e swi g - ho l s t e i n i sc he  lndustriestadt .  (H.  F a I I a d a)

Bei  Za l r l en  w e r d e n  d i e  T e i l e  d e r  k o p u l a t i v e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  
t a t s a c h l i c h  d u r c h  und  v e r b u n d e i r :  ziz'ciundzbi'anzig,  dreiutlddrei-  
p i g  usw.

Di e se  Ar t  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  ist w e n i g e r  v e r b r e i t e t  a l s  d i e  
a t t r i b u t i v e .

§ 29.  Z u s a m m e n r i i c k u n g e n  b i l d e n  e i n e  b e s o n d e r e  A r t  d e r  Z u s a m 
m e n s e t z u n g ,  e i n e  i o cke re  V e r b i n d u n g  m e h r e r e r  W o r t e r  od e r  soga r  
e i n e s  k l e i n e n  S a t z e s  zu e in e r  E i n h e i t ,  w o b e i  d i e  K o m p o n e n t e n  k e in e  

'  V e r a n d e r u n g e n  e r l e i d c n .

Und kaum hatte der Schreiner «Tischchen,  deck d ic h»  gesagt,  so war es 
gedeckt .  (13 r. G r i m  m)

Der Drechsler zog am anderen Morgen mit  dem T is chchen- deck- d i ch  und 
dem Goldesel  heim zu se inem Vater.  (B r G r i m m )

D ie  Z u s a m m e n r i i c k u n g  d a s  Tischchen-deck-dich  ist a u s  s e l b s t a n 
d i g e n  W o r t e r n  e n t s t a n d e n  —  a u s  d e m  S u b s t a n t i v  Tischchen  u n d  
d e m  V e rb  sich decken in d e r  z w e i t e n  P e r s o n  de s  I m p e r a t i v s ,  d i e  
z u s a m m e n g e r i r c k t  s i n d  u n d  e in  n e u e s  W o r t  m i t  e i n e r  n e u e n  B e d e u t u n g  
g e b i l d e t  h a b e n .

D ie  E n t s t e h u n g  e in e r  Z u s a m m e n r i i c k u n g  k a n n  m a n  an  folgen-  
d e m  B e i s p i e l  de r  i n d i v i d u e l l e n  W o r t s c l u i p f u n g  bei  F.  С  W e i s k o p f  
v e r f o l ge n :

l is  war «R иb t ! > befohlen,  «Aber in Habacht -Stc l lung» ,  tins liiefi, die Hacken  
batten beisammei i  zu bieiben,  man dnrfte nur die Kirie weich machen  
(F. C. W e i s к о p f)

Ebenso Fraulein Schonberg,  Neidbardt  und Alfred von Wrbata standen in 
Hab ac h t s t e l  lung da (F. C. W e i s к о [) f)

Z u sa m m e n se tz u n g



46 IX'onc- i f ,  t iendebprung h>$ den f v lu m  W ortsrha tzes

b . i n k y  Zli:-£!i!iм>01 if f ickungi .  n 1)ji(i**u s i ch  au f  G r u n d  s t e h e n d e r  
W o r t v c r b i i i d u n g e n ,  z. В das Zugruiulvgelu’ii ist a u s  гн Grunde  

gehen  e n i s t a n d e n .

Der Kapital  ismiis «Hit  zu ( j ruiu!e.  bei seinern Zugrundc. i ; ehen kann er noch 
fiir Dutzei ide nnd Hunderte  Mil l ionon A\enscbcu unvorsicl  I bare Qualen  
bringen.  ( .1 n n g e W e i t»)

Kinige I . inguisten i l l  Paul ,  V ,\\ .Sliirinunski,  М. I). Sl epanowa u. a . 1) zalden  
solche Zus. i i i inicnselzi ingen,  bei  denen die zwei te  Koniponente der Zusnmmenset -  
Zling ein subs tant iv i e i i er  Inf ini t iv  ist, z. B. dus l lan der in gen ,  das  A l le inbleiben,  
du^ Gesundwerdeu  u. a. ,  zu den Zusammenbi ldungen ,  d. h. sie verstehen unter den 
Zi i sainmenbi ldungen solche Zusanimensetzungon,  wo die Substant iv i erung durch- 
geiiihrt w ird. \ ’on unserem Standptmkie  aus sind solche Worter Zusanimenruckun-  
g e n . Diese Meinung liifit sich durch folgendes begriinden:

1. Die Substant iv i erung ist gerade fiir zusarnmengeri iekte Substant ive  der 
(Jernegr, fi . das I: i mini lei a s  charakterist  isch. Die  Substant iv i erung findet auch bei 
solchen Woriern wie I Hinder ingen, A U e inb le iben  s tatt .  Fiir die Zusammenbi ldun-  
gcn aber ist die Substant iv i erung gar nicht typisch,  denn die Zugehorigkei t  zu der 
Wortart der Substant ive  wird dabei  nur durch das entsprechende Suff ix bestininit.

2. In l l insicl i t  alii die morpl iologisehe Ges tal tung stehen diese Worter der 
Zusaniuienri ickung niiher, denn gerade fiir die letztere ist die Veranderung der 
morphologiscl ien Strukhir nicht typiseli: d a .s A U einb le iben  ent s leht  aus al le in  
bleiben  usw.

Die Z u s a i n n i e n r i i c k u n g e r .  e n l w i c k e l n  s i ch  a u c h  aus  f r c i e n  W o r t 
v e r b i n d u n g e n ,  /.. B.  d i e  A d v e r b i e n  derarl, tagsuber, derzei t  u.  a.

«Ich bin so gesc lnvach! , dafi ich grc’ifiere Strapazen derze i t  kaurn durchl ialten  
wci'do;. (i) В r e h mt

D ie  l a n g s t  c x i s t i c r c n d e  Z u s a n u n e n r i i c k u n g  Dose in a u s  de r  W o r t 
v e r b i n d u n g  do sein w i r d  v o n  M. F a l l a d a  m e i s t e r h a f t  a u s g e n u t z t .

( ield,  das i-,1 einfaell  das, w as man zum l .eben branch! . die Basis der Da-Seins,  
das Brot,  das wir jeden Tag essen miisseii,  um da zu sein,  der Anzug,  den 
wir tragen miissen,  um nicht zu erfrieren. (II. I' a l i a  d a)

Sie leben am Rande des Daseins,  jeder Klatsch bedroht sie. (Fi. F a I 1 a d a)

M a n c h m a l  e n l s t e h e n  Z u s a m m e n r u c k u n g e n  a u c h  au f  G r u n d  e ine s  
g a n z e n  Sat / .es .  A m  h a u f i g s t e n  s i n d  es I m p e r a t i v n a m e n :  da s  Lebe- 
wohl  a u s  Lebe iz'ohl!; d a s  Riihrm ich n ich t  an au s  Riilir mich n ich t  an!

F s  k o m m t  v o r ,  da f i  d i e  Z u s a i n m e n r u c k u n g  s o g a r  e i n e  A n r e d e  
e n l h a l t :  Got tverdammich  e n t s t a n d  au f  G r u n d  vo n  Goti, verdanan  
in it h!

. leuiand sagte: « G o t t v e r d a r n m i c h ! » (F, С I a u d i u si

Die Z u s a n i i i i e n r u c k t m g e n  k o n n e n  v e r s c h i e d e n e n  W o r t a r t e n  an ge -  
l i oren:  es g i b t  S u b s t a n t i v e  -  Got tscibciuns,  In ;  uch III an ski >/// men;

II. P а и I, Deutsche Grammat ik ,  Bd.  V, S. 1.42; В. A\. Ж и p м v u с к н й,
11c i op 11 я немецкого языка,  М.,  Изд.  л и .  па иностр. яз. ,  c ip  .448;
А\ Л (' г е п а и о к а, Саонообразонанне современного немецкого языка,  AV.,
П а  'шт. на нносгр яз. ,  1958. стр 192.



Z u s a m m e n * . ' i z u n i<

A d j o k t i v e  - ollerluK-hst;  A d v e r b e i n  hr i sc it e, lieu I zu luge, mul le t  
seelenalleiti ,  chcnsozcen ig; V e r b e n  •— s/elienhlcihen , -tis/andehrinncii

Fii r  d i e  B i I d l i n g  de r  s u b s t a n t i v i s c h e n  Z u sa m i i i o n r i i e k u n g e i i  ist 
d e r  Proze!.3 de r  S u b s t a n t i v i e r u n g  s e h r  t y p i s c h .  E i n e  R o ih e  v o n  Zu -  
s a m m e n r u c k u n g e i i  s i n d  au s  d e m  Z u s a m m e n r i i e k c n  e in z e l n e r  [Cle
m e n t e  m i t  de r  n a c h f o l g e n d e n  S u b s t a n t i v i e r u u g  des  g a n z e n  K o m n l e -  
xes  g e b i l d e t ,  z. B.  Sp r in g in s f e ld ,  E inmu le ins ,  Vergii imeinnichl ,  
GotIscibeiuus  ti. a.

Dann kannst du ihretww't'ii ;ius:.elit'ii w io der leihhaltiLV Gottseibeiuns.
(R. B r a u n  c)

O f t  w e r d e n  d i e  Z u s a m m e n r i i c k u u g e u  u i n g e d e u t e t .  i u f o l g ed es s en  
b e k o m m e n  s i e  e i n e  g a n z  n e u e  B e d e u t u n g ,  z. B.  Spr ingins fe ld  — au s  
de r  W o r t g r u p p e  Spr i ng  ins Feld! b e z e i c h n e t  j e t z t  e i n e n  I c i ch t -  
s i n n i g e n  M e n s c h e n .  D as  Immergr iin  ist d i e  B e n e n n u n g  e in e r  B l u m e .

U i n g e d e u t e t  w e r d e n  a u c h  Geralewoh I , Taugen ich Is. Ste l ldiche in.  
N inline/ su/1 , E innuileins,  Guek ind ieizvl I , Haben ich/s, Lungeweile.  
muiIcrseeleini l lein,  derail ,  infolge  u.  v.  a.

De r  m o r p h o l o g i s c h e  B e s t a n d  u n d  d i e  s y n t a k t i s c h e n  V e r h a l t n i s s c  
de r  Z u s a m n i c n s e t z u n g  d i e s e s  T v p u s  u u t e r s c h c i d e n  s i ch  v o n  d e n e n  
de r  a t t r i b u t i v e n .  H i e r  g ib t  es ke in  ( i r u u d w n r t ,  ke in  B e s t i m i u u n g s -  
w o r t ;  d i e  g r a m m a l i s c h e  K a t e g o r i e  u n d  da s  (l e s c l i l c c h t  d i e s e r  W o r t e r  
h a n g e n  n i c h t  v o n  de r  l e l z t e n  K o m p o n e n t e  ab ,  s o n d e r n  v on  d e m  
d u r c h  d i e s e  Z u s a i i n n e n r i i c k u n g  a u s g e d r i i c k t e n  Beg r i f f .  De r  P ro ze B  
de r  Z u s a m m c n n i c k u u g  w i r d  oft v on  d e m  I b e r g a n g  in e i n e  a n d e r e  
g r a m m a t i s c h e  K a t e g o r i e  b e g l e i t e t .

,  Der Gernegrofi ist e i n  S u b s t a n t i v ,  o b w o h l  d i e  I c t z t e  K o m p o n e n t e  
e i n  A d j e k t i v  i s t ,  das Einnui le ins  ist a u c h  e in  S u b s t a n t i v ,  o b w o h l  
eins  e i n  Z a h l w o r t  is t .  infolge - e i n e  P r i i p o s i t i o n ,  das S te l ld iche in  - 
e in  S u b s t a n t i v ,  derail  — e i n  A d v e r b  usw.

M an  k a n n  d i e  Z u s a m m e n n i c k u n g o n  in v о 1 I s t a n d i g  e un d  
u n v о I 1 s t ii n d i g e t e i l c n .  U n t e r  d en  v o l l s t a n d i g e n  v e r s t e h e n  
w ir  so l c h e ,  d e r e n  K o m p o n e n t e n  e n d g i i l t i g  zu e in e r  H in h e i t  ver-  
s c h m o l z e n  s i n d .  i h r e  s e m n n t i s c h e  П i nliei  11 ich kt' i t b e d i n g t  d i e  E in -  
he i t  de r  b ' orm.  So ist /.. B.  das Verg iji me inn ich / v o l l i g  l e x i k a l i s i e r t ,  
d r i i c k t  e i n e n  e i u l i e i t l i c h e u  Beg r i f f  au s ,  b e z e i c h n e t  e i n e  B l u m e  und  
w i r d  w ie  e in  g e w o h n l i d l e s  S u b s t a n t i v  b e t r a c h t e t .

Z u s a i n m e u n i c k u n g e n  k(")iinen a u c h  in d e r  P l u r a l f o r m  a u f t r e t e n .

Es ist einfach ein Haufe von Gl i ieksrit lern,  Habeniclitsen.  (L. F e ti с li t -
w a n i* о r)

Zu deu  v o l l s t a n d i g e n  Z u s a n i m e n r i i c k u n g e n  ge h o r t  da s  A d v e r b  
mu He/ s 'elcna I lein m id  d a s  n a c h  A n a l o g i c  m i t  d i e s e m  W o r t  von  
b o n l . u i e  g e b i l d e t e  mu Itc rw in dal lein.

Si oh, auf der Wiese neul ich,  da j>inU es. da waren wir niut terwindal leiu.
;T h F (i n ! а и e)



D ie  u n v o l l s t a n d i g c n  Z u s a n i m e n r u c k u i i g e n  s i n d  so l c h e ,  in del ict i  
d i e  v o l l i g c  V e r s c h m e l z u n g  de r  K o m p o n e n t c n  noch  n i c h t  s t a t t g e f u n -  
d e n  h a t ,  w a s  a u c h  i h r e  g r a p h i s c h e  G e s t a l t  u n g  w i d e r s p i e g e l t : Allei t i -  
iiiriick-B I с then, E inander-Verslehen,  I ii-sich-Gcsch lossenhei t , Zur- 
Rtihe-Gehen u.  a.

Ich furcht es. wie das Gewissen urcht ich ihr freudi i ch-wutendes  Vor-mir-  
stehen,  ihr weises Woi len und wi lde ;  Handeln.  (T h. M a n n)

Sie hnlen die . lungen und gerben 
Das Fiir-die- Reichen-Sterben
Wie das Einmale ins  ilinen ein,  (B. B r e c  h f)

Die  u n v o l l s t a n d i g e n  Z u s a i n m e n r u c k u n g e n  s i n d  in d e r  Rege l  i nd i -  
v i d u c l l e  W o r t b i l d u n g e u  (s iel ie § .41),

§ 30.  E i n e  b c s o n d e r e  Ar t  der  z u s a m m e n g o s e t z t e n  W o r t e r  b i l d e n  
s o l c h e ,  d i e  i n f o lge  zw e ie r  P ro zc s sc  e n l s t e h e n :  tier Z u s a m m e n s e t z u n g  
u n d  dc r  A b l e i t u n g ;  d a s  s i n d  d i e  s o g e n a n n t e n  Zusa mme nbi ld ung en  — 
N ich Is liter, Sch till nuicher, drc is lit f  i g .

M. D Stepanowa (wie auch die deutschen Linguisten \Y. Henzen,  II. Paul ,  
().  Behaghel )  betrachfct  die- Zusammenbi ldung  als eine bcsondere Art der W’ort- 
bi ldung . 1

Z u s a i n m e n b i l d u n g e n  c u t s t e h e i i  au f  G r u n d  v o n  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  
d i e  d u r c h  S u f f i x c  zu Einzelw(")r tcrn g e s t a l t e t  w e r d e n .  D as  S u f f i x  
( m a n c h m a l  a u c h  d i e  i n n e r c  N c x i o n  ctei- U m l a u t )  l i i l f t ,  e i n  n eu e s  
W o r t  m i t  e i n e r  e i u h e i t l i c h c n  B e d e u t u n g  zu s c h a f f c n .

Das  S u b s t a n t i v  dcr Schtthtimelier  e n t w i c k e l t e  s i ch  a u s  der  W o r t -  
g r u p p c  Scliuhe inachcn m i t  d e m  S u f f i x  -er, w e l c h e s  d i e  g a n z e  G r u p p e  
zu e i n e m  W o r t  v e r b i n d e t .  D i e se  Z u s a m m c n b i l d u n g  k a n n  n i c h t  w ie  
a t t r i b u t i v e  Z u s a n n n e u s e t z u n g e i i  in zwei  K o m p o n e n t c n  ze r l eg t  w e r 
d e n ,  we i l  d i e  zw e i t e  K o m p o n e i i t e  (-itmcher ’-) a l s  s c l b s t a n d i g e s  W o r t  
in d e r  R ege l  n i c h t  e x i s t i c r t .  D a s s e l b e  s e h e n  w i r  in de r  Z u s a m m e n -  
s c t z i m g  (let Fri ihaiifstehcr , d i e  e i n e n  M e n s c h e n  b e z e i c h n e t ,  dc r  d i e  
G e w o h n h e i t  h a t ,  fr i ih a u f z u s t e h e n .

In de r  Z u s a m m e n b i l d u n g  die Ins ta ndse tzu ng  s p i c l t  d a s  S u f f i x  
-itng d i e  R o l l e  de s  v e r b i n d e n d e n  E l e m e n t s .  D ie  l e t z t c  K o m p o n e i i t e  
-set t l ing  w i r d  s e l b s t i i n d i g  n i c h t  g e b r a u c h t .

Es wurde beschlossen,  sofort zur Instandsetzung der Schiffe Schone Anna»,  
«.lunger Schiffersmann» und «Optimist» zu schreiteu.  (B. B r e c h t )

Die  Z u s a m m e n b i l d u n g  g e r ad l in ig  ist m i t  H i l f e  des  S u f f i x e s  -ig 
g e b i l d e t ,  d a s  z w e i t e  E l e m e n t  - l i n ig  ist a l s  s c l b s t a n d i g e s  W o r t  n i c h t  
v o r h a n d e n .

It . . .. der Damm.  . g ing dann aber wieder geradl inig  weiter,  wenn auch 
in etwas  veranderter Richtung.  (R В r a u п e)

1 М. л. С т о  и a и о и а, Слоиообрачоиамие современного немецкою языка,  
М., ! I ;д . /шт. па иностр.  яз. ,  19.13, стр. 192.

- Der Jargoni smus  M a th er  hat eine andere Bedeulung
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Z t tsa m m en se fzu n g

Die  Z u s a m m e n b i l d u n g  u n t e r s c h e i d e t  s i ch  v o n  a n d e r e n  A d e n  d e r  
Z u s a m m e n s e t z u n g  n i c h t  n u r  d u r c h  da s  V o r h a n d e n s e i n  des  S u f f i x e s ,  
s o n d e r n  a u c h  d u r e h  d i e  m o r p h o l o g i s c h e  G e s t a l t u n g  de r  K o m p o n e n -  
t e n ,  d i e  l e t z t e r e n  v e r l i e r e n  g e w o h n l i c h  K a s u s e n d u n g e n ,  S u f f i x e  d e s  
I n f i n i t i v s  o d e r  de s  P l u r a l s  ( z u s a m m e n g e b i l d e t  w e r d e n  r e i n e  S t a n u n c  
o d e r  W u r z e l n ) .  Au s  de r  W o r t g r u p p e  nichts  tun e n t s t e h t  d i e  Z us a r n -  
m e n b i l d u n g  de r  N ichlstner,  w o  d a s  I n f i n i t i v s u f f i x  -n d u r e h  da s  
S u f f i x  -er e r s e t z t  ist .

Und dieser. . Nicht s l t ier  uiid Weiberlield betete wie ein Schulkind. (H.  F a I -
I a d a)

Aus  d e r  W o r t v e r b i n d u n g  ganze  Tage  e n t w i c k e l t  s i f h  da s  A d je k -  
t i v gai tz ldgig.  In de r  a n g e f u h r t e n  Z u s a m m e n b i l d u n g  s i n d  d i e  K asu s -  
f l e x io n  d e r  e r s t e n  K o m p o n e n t e  u n d  da s  P l u r a l s u f f i x  d e r  z w e i t e n  
v e r s c h w u n d e n .  A u B e r d e m  t r i t t  h i e r ,  d u r e h  d a s  S u f f i x  - ig  h e rv o r -  
g e r u f e n ,  a u c h  de r  U m l a u t  au f .

. . sie iibernahm damit die Verpflichtung, es g an z t ag i g  ^eoffnct zu halten.
(D. В r e h ml

Die  g r a m m a t i s c h e  K a t e g o r i e  u n d  d a s  G e s e h l e e h t  w e r d e n  nael i  
d e m  S u f f i x  b e s t i m m t .  So  s i n d  d i e  Z u s a m m e n b i l d u n g e n  Danksagung.  
Tei lna l ime  S u b s t a n t i v e  w e i b l i c h e n  G e s c h l e c h t s ,  Кар]hanger,  Tcil-  
nehmer  — S u b s t a n t i v e  m a n n l i c h e n  G e s c h l e c h t s ,  b/ au dng ig  ist e in  
A d j e k t i v .  Fi i r  d i e  Z u s a m m e n b i l d u n g e n  s i n d  fo l g e n d e  S u f f i x e  tv  
p i s ch :  -er, -ung,  -e, - igkei t ,  -ig, - t ick,  -erisch.

Die  p r o d u k t i v s t e n  S u f f i x e  d e r  Z u s a n m i e n b i l d u n g e i i  de r  S u b s t a n  
t i v e  s i n d  -er, -ting: der N ichtsttier au s  nich Is Ian, der Eishrechei 
a u s  E i s  brechen, der Hungerleider  a u s  Hunger leiden, der Blnlsiaigei  
au s  Bln  I sattgen, der Wich l ighter  au s  wick t ig tun, der Kapfhiin- 
ger  a u s  Kopf  hangen,  der Langschldfer  au s  lange schlafen, der Fruh-  
aufsteher  a u s  f ruh  aufstehen  u.  v .  a . ;  die Freilassttng  au s  frei las
sen, die Aufieracht lassung  au s  auj'er A c h t  lassen, die Knndgehung  
a u s  Kunde  gehen, die Danksagnng  a u s  Dank sagen, die Rechlschrei-  
bung  a u s  rechl schreiben u.  a.

D as  S u f f i x  -e ist v e r a l t e t  u n d  e i g e n t l i c h  s c h o n  n i c h t  m e h r  pro-  
d u k t i v :  die I t ianspruchnahme  au s  in Anspruch nelunen, die Inl iaf t-  
nahine  a u s  in H a f t  nehtnen.

D as  p r o d u k t i v s t e  S u f f i x  de r  a d j e k t i v i s c h e n  Z u s a m m e n b i l d u n g e n  
ist d a s  Su f f i x  -ig: blondhaarig,  schwerhorig,  brei tschultrig,  knie- 
fa I t ig,  zwei fens t r ig  u. v.  a.

W e n i g  p r o d u k t i v  s i n d  d i e  S u f f i x e  -erisch, -licit: rech lhaberisch.  
halsbrecherisch, kopfbrecherisch, wahrscheinl  ich, handgrc if l i ch .

D ie  Z u s a m m e n b i l d u n g e n  g e h o r e n  a l so  e n t w e d e r  de r  W o r t a r t  der 
S u b s t a n t i v e  o d e r  der  A d j e k t i v e  an .

D ie  Z u s a m m e n b i l d u n g e n  w e r d e n  au f  G r u n d  v o n  s t e h e n d e n  ode r  
f r e i e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  g e b i l d e t .  So ist d i e  Z u s a m m e n b i l d u n g  der 
l iungerleider  a u s  der  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g  Hanger leiden



5 0  U 'c " c  tier Bi'reit hi 'runv dc\ i tV'<» i srhalzes

e n t s t a n d e n ,  tie/ l.eiselrctcr u n d  ;wei:  immerip, ;111s d e n  f r e i en  W o r t -  
g r u p p e n  !cise Ire/en, :wei  Z immer .

Sehnsud:tsvo!ie Hunger Id  der, notieren wir <!.: ( I ’ ll \\ a n ill
Die haben keine Extrnarheit  wie  wir.  die Leisetrefer! (H . I-' a M a d  a)

I n f o lg e  ill res  W i r k e n s  i n -der Sp r ; i ehe  w e r d e n  d i e  Z u s a m i n c n b i l -  
d u n g e n  i n c i s t e n t c i l s  v o l i i g  l e x i k a l i s i e r t .

In  de r  r i i s s i s ehen  S p r a e h e  g i b t  es auel i  Z i i s a m m e i i s e t z u i i g e n ,  d i e  
n a c h  de n i  P r i n z i p  de r  Z u s a m m e n b i l d u n g e n  e n t s t a n d e n  s i n d ,  /.. B.  
uepnut.xeoarm  a u s  de r  W o r t v e r b i n d u n g  вертеть хвостом m i t  den i  
S u f f i x  -ка, inichMt’H':ссц, a u s  носить письма, синее.ia :ый au s  синие 
г л а м  u . V. а.

§ 31.  D ie  Z u s a n i n i e n b i l d u n g c n  u n d  Z u s a m m e n r u c k u i i g e n  s i n d  in 
d e r  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h e  s eh r  v e r b r e i t e t .  V i e l e  d i e s e r  W o r t e r  
s i n d  b io  13 e i m u n l i g e  B i l d u n g e n  u n d  w e r d e n  in d en  a l l g e m e i n e n  
W o r t b e s t a n d  n ich l  a u f g e n o m n i e n .  S i e  s i n d  d a s  R e s u l t a t  i n r i i v idu e l -  
ler W o r t s c h o p f i n i g  u n d  s i n d  n i e i s t e n t e i l s  s t i l i s t i s c h e  I ' i n / . e l b i l d u n -  
g e n ,  d i e  d e m  V er f a s s e r  he l f en  d i e  n o t i g e n  Beg r i f f e  a u s z u d r i i c k e n ;  
d a b e i  d i e n e n  d i e s e  R i n z e l b i l d u n g e n  zu s p e z i e l l e n  si i 1 ist i s chen  Zw ek-  
ken .  D ie s e  E i n z e l b i l d u n g e u  h a b e n  e i n e  ^rol .V B e d e u t u n g  fiir d i e  
S c h r i f t s p r a c h e ,  da  sit '  d e m  A u t o r  d i e  A'ogl ie l i !■ ei I g e b e n ,  v e r s c h i e d e n e  
S c l i a t t i e r u n g e n  de r  B e d e u t u n g e n  d u r c h  d i e s e  W o r t e r  a u s z u d r i i c k e n .  
B e s o n d e r s  h i i n f i g  s i n d  s o l c h e  R i n z e l b i l d u n g e n  in d en  W e r k e u  v o n  
H.  .Mann,  A. S eg h e r s ,  J .  R .  B e c h e r ,  B. B r e c h t ,  l ; . ( ' .  W' e iskop f  u.  a. 

Da gab es kein «Aberduwirstm irdochfell !en » . (15 15 r e e h t)

Sie verziell  ihm sogar seine 1 iebschalten mid. was melir war, seine etwas  
befremdendei i  Gcwol inhei len wie das Sichaufderhnistkratzenunternihemd;  
sie merkte daran dent I ich da В sis ihren .Mann wi rkl id i  I iebte.  (15. 15 г e с h t!

V i e l leicht noch gespensl i schcr als die ijbrigen, weil  sein Spriihen und l inmer-  
in- Be wegung-  Sein nur Fassade war fiir den verlorenen Glauben an sich sell ist, 
(F. \V e i s к о p f)

A u ch  a n d e r e  Z u s a n i m e n r i i c k u n g e n :  das Zuspii tkammen,  das Sicli- 
Heraus-Tas ten , H i nunc I к ieselkreu zl> / / / zgnuiatcndon nerwel lersakra- 
mcnt!  u nd  Z u s a m m e n b i l d u n g e n :  die /mslicl i lasserei ,  th’/ Kinderah-  
sdi Inch tenlasser  u.  a.

Herr Coax gehdrte /и  der verbreiteten Gat t img de: \ l  iesiibei dielippen- 
bringer. (15. В r e c h i )

Fin uuangenehmer Bursdie.  ein rechter Iinstichlasser.  (A S e g li e r si

§ 32.  Z w i s c h e n  d en  K o m p o n e n t c n  e in e s  z u s a u u n c n g e s e t / t e n  
W o r l e s  ex is t  i e r en  n i a n i i i g f a l t i g e  s y n t a k t i s c h e  B e / . i eh u ng en ,  au f  d e r e u  
( i r u n d  s i ch  au c h  s e m a n t i s c h e  B e z i e h u n g e n  ( V c r b i n d u n g e n )  der  Be- 
s t a n d l e i l e  cu t  w i c k e l n .  D ie  A n a l y s e  d i ese r  s e u m n l  i s chen  B e z i e h u n g e n  
isl n i e i s t e n t e i l s  \ o m  h i s l o r i s c h e n  S t a n d p u n k l  au s  i u t e r e s s a n t .  Sit3 
ist ini n iod e r ne i i  D e u t s c h  n i ch t  i m m e r  111<>>_; 1 ic 11. we i l  d i e  S e m a n t i k  
de s  g a n z e n  z u s a n n n e n g e s e t z t e n  W o r t e s  de n  B e d e u t u n g e n  s e in e r



Г. I

K o m p o n e n t e n  n i c h t  in a l i en  F a l l e n  e n t s p r i c h t  ( s i ehe  S.  31);  d i e  
Se i l u i 111iК (Ur Z u s a n m i e n s e t z u n g  e n t w i c k e l t  u n d  v e r a n d e r t  s i ch  
u n u n t o r b r o c h c n  w ie  d i e  S p r a c h e  s e l b s t .

B e t r a c h t e n  w i r  d a s  z u s a m i n e n g e s e t z t e  W o r t  Wandze i tung .  O b 
woh l  d i e  s e m a n t i s c h e n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e n  K o m p o n e n t e n  
d i e s e r  a t t r i b n t i v e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  k l a r  s i n d ,  d r u c k t  d a s  W o r t  
e i n e n  g a n z  n e n e n  Beg r i f f  au s .  D i e  W a n d z e i t u n g  ist  n i c h t  j e d e  Zei -  
t u n g ,  d i e  a n  de r  W a n d  h a n g t ,  s o n d e r n  e in e  b e s o n d e r e  A r t  d e r  Z e i t u n g .  
W e n n  ma i l  e i n e  g e d r u c k t e  Z e i t u n g  a n  d i e  W a n d  h a n g t ,  so w i r d  s i e  
d a d u r c h  k e in e  W a n d z e i t u n g  u n d  e n t s p r i c h t  n i c h t  d e m  Beg r i f f ,  d en  
m a n  u n t e r  d e m  W o r t  d i e  W a n d ze i t u n g  v e r s t e h t .

D a s s e l b e  liifit s i ch  a u c h  v o n  a n d e r e n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  fes t -  
s t e l l e n  w ie  Speiscsaal , Sch l a f z in im er  u.  a .  In m a n e h e n  F a l l e n  laf3t 
s i ch  d i e  S e m a n t i k  de r  g a n z e n  B i l d u n g  a u s  de r  B e d e u t u n g  de r  K o m 
p o n e n t e n  n i c h t  erscl i i ie l . ieu;  Scenuuui , Kruj t icugcn, Saitersroff  u.  a.

Es  k o m m t  vo r ,  d a B  d i e e i n z e l n e n  F l e m e n t e d e r  Z u s a n m i e n s e t z u n g  
i h r e  B e d e u t u n g  e in g e b i i t t t  h a b e n  u n d  zu e i n e m  Y e r s t a r k u n g s e l e m c n t  
w e r d e n ,  z. B.  in d e m  W o r t  stock/ inster  ‘s e h r  f i n s t e r ’ . Da s  e r s t e  
E l e m e n t  stack e r s c h e i n t  in s e i n e r  e i g e n t l i c h e n  B e d e u t u n g  in d e m  
W o r t  slockstci f  s t e i f  w ie  e in  S t o c k ' ,  w o  es  d e u t l i c h  s e i n e  B e d e u t u n g  
b e h a l t  u nd  noch  z u m  V e rg l c i c h  cl ient .  Au f  G r u n d  d i e s e s  V e r g l e i ch s  
b e k o m m t  es s c h o n  h i e r  e i n e  v e r s t a r k e n d e  S c h a t t i e r u n g  de r  B e d e u 
tu n g .

D ie  E n t w i c k l u n g  de r  v c r s t a r k e n d e n  B e d e u t u n g  a us  d e m  V'ergle i ch  
laf i t  s i c h  an  H a n d  de s  W o r t e s  stockdutnni  v e r f o l ge n :  s tockdumm  
b e d e u t e t  ‘d u m m  wie  e in  S t o c k ’ (vgl .  r us s .  г л у п  к а к  пень ) ,  d.  h. 
‘s e h r  d u m m ’ .

** . . .und gab a 11Г al le Weise eine s tockdumme Se lbstgelal l igke i t  zu erkennen.
( Г h. A\ a n ill

N a c h  A n a l o g i c  e n t s t e h e n  s o l c h e  W o r t e r  w ie  stockfinster,  stock- 
du n kc l , slocktaub  u.  a . ,  wo  d i e  B e d e u t u n g  de s  W o r t e s  Stock  ver-  
l o r e n g e g a n g e n  ist u n d  es n u r  zu e i n e m  V e r s t a r k u n g s e l e r n e n t  gewor-  
d en  ist .

Stocki instere  Tunnel  kainen. (T h. M a n n)

D e r s e l b e  Prozef.3 g e h t  a u c h  in  a n d e r e n  F a l l e n  vo r  s i ch :  steinhart ,  
n a c h  A n a l o g i e  d a m i t  a u c h  s te ina l t ,  steinreich\ b lu t ro t  — blu tarm,  
blu twenig ,  bhi t jung.

Er war ein blut  junker Bursche.  (H. I' a M a d  a)

So s e h e n  w i r ,  dat.3 d i e  S e m a n t i k  de s  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e s  
n i c h t  e t w a s  S t a r r e s ,  I i n v e r a n d e r l i c h e s  is t .  D i e  E n t w i c k l u n g  der  
Z u s a n m i e n s e t z u n g  f i ihr t  of t  zu r  s e m a n t i s c h e n  V ' e r a n d e r u n g  de s  gan -  
zen W o r t e s  o d e r  s e in e r  Te i l e .  M a n c h m a l  v e r a n d e r t  s i ch  d a s  z u s a m -  
m e n g e s e t z t e  W o r t  so.  dal.} s e in e  B e d e u t u n g  u n m o t i v i e r t  e r s c h e in t  
D ie  V e r a n d e r u n g  de r  B e d e u t u n g  e i n z e ln e r  K o m p o n e n t e n  ve r u r s a eh !



m a n c h m a l  d i e  S c ln v i e r i g k e i t  i h r e r  B e t r a c l i t u u g ,  d i e  n u r  au f  G r i m e  
e i n e r  e i n g e h e n d c n  e t y m o l o g i s e h e n  A n a l y s e  n iog l i c h  is t .  S o l c h e  Zu-  
s a m m e n s e t z u n g e n  n e n n t  m a n  v e  r d u n к e I t e Z u s  a  m m e и ■ 
s e t z u n g e 11.

Ohrfcige  d a s  z w e i t e  E l e m e n t  feige  e x i s t i e r t  in der  m o d e r n e n  
d e u t s c h e n  S p r a c h e  in de r  B e d e u t u n g  ‘H i e b ’ s o lb s t a n d i g  n i c h t .  Im
1 r i i h n e i i h o c h d e u l s c h e i i  b e d e u t e t e  d i e  Z u s a m m e i i s e t z u n g  e i g e n t l i c h  
‘H i e b  ins O h r ’ . Da  d a s  W o r t  feige  in d i e s e r  B e d e u t u n g  n i c h t  vo r -  
l i a u d e n  i s t ,  i s t  d i e  B e d e u t u n g  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  v e r d u n k e l t .  
A im  1 i che  Fi i l l e:  BrixuI igam,  a h d .  brut ig omo , e i g e n t l i c h  ‘de r  M a n n  
d e r  B r a u t ’. D a s  z w e i t e  E l e m e n t  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  gomo  ist  
v e r s c h w u n d e n .  Nacht  igall ,  e i g e n t l i c h  ‘d i e  S a n g e r  in de r  N a c h t ’ , ‘d i e  
N a c h t s a n g c r i n ' , d a s  W o r t  gala n  ' s i n g e n '  e x i s t i e r t  a u c h  n i c h t  m e h r .  
D a s s e l b e  f i n d e n  w i r  a u c h  in d e m  S u b s t a n t i v  l .c ichnam,  a h d .  l ih-  
hamo\  d a s  z w e i t e  E l e m e n t  k o n in i t  nu r  in d i e s e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  
u n d  in  d e m  W o r t  Henid  v o r .  A u s  d e m  W o r t b e s t a n d  de r  m o d e r n e n  
S p r a c h e  k a n n  a u c h  da s  e r s t e  E l e m e n t  des  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e s  
v e r s c hw  i n d e n ,  in d e m  S u b s t a n t i v  Mati lwt ir f  ist  es d a s  W o r t  M aul ,  
m h d .  mo/ ta  ‘E r d e ’ ; d a s  g a u z e  W o r t  b e z e i c h n e t e  e i g e n t l i c h  e in  T ie r -  
c h e n ,  da s  d i e  E r d e  a u f w i r f t .  In d e m  W o r t  M e in e id  ist a h d .  mein  
‘f a l s c h ’ v e r s c h w u n d e n ;  d a s  W o r t  b e d e u t e t e  e i g e n t l i c h  ‘f a l s che r  
E i d '. Zu  s o l c h e n  v e r d u n k e l t e n  Z u s a i n m e n s e t z u n g e n  g e h o r e n  a u c h  
d i e  K o m p o s i t a  Withhold,  Sat i fbold,  Raafbold ,  d a  d i e  zw e i t e  K o m 
p o n e n t e  bold — bai t  ‘k t i h n ’ a l s  e i n  s e l b s t a n d i g e s  W o r t  n i c h t  m e h r  
g e b r a u c h t  w i r d .

M a n c h m a l  f i ih r t  d i e  V e r a n d e r u n g  de r  B e d e u t u n g  a u c h  zu r  V e r 
a n d e r u n g  d e r  F o r m ,  i n f o lg e d e s s en  w i r d  da s  z u s a m i n e n g e s e t z t e  W o r t  
in d e r  m o d e r n e n  d e u t s c h e n  S p r a c h e  s c h o n  a l s  W u r z e l w o r t  au fge f a t f t .  
So  ist  d a s  S u b s t a n t i v  Messer  au s  d e m  a h d .  mezzi-rahs  e n t s t a n d e n ;  
d a s  W o r t  W e l t  au s  d e m  a h d .  wcralt \  Adle r  a u s  d e m  m h d .  adelare  
‘d e r  e d l e  A a r ’ ; n im m e r  au s  d e m  a h d .  nio mcr  ‘n i c h t  m e h r ’ ; heute  
a u s  d e m  a h d .  h i u t u  <  h iu  tagu  u sw .

D ie  s e m a n t i s c h e  U m d e u t u n g  de r  e i r . z e l n en  T e i l e  o d e r  de r  g a n z e n  
Z u s a m m e n s e t z u n g  f i n d e t  a l s o  a l s  R e s u l t a t  d e r  E n t w i c k l u n g  de s  zu-  
s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e s  s t a t t .  D a s  f u h r t  of t  d a z u ,  d a B  d i e  Z u s a m 
m e n s e t z u n g  zu e i n e r  E i n h e i t  w i r d ,  w as  m a n c h m a l  a u c h  in d e r  F o r m  
ih r e n  A u s d r u c k  f i n d e t .  So l c h e  v e r d u n k e l t e n  Z u s a i n m e n s e t z u n g e n  
w e r d e n  in  de r  m o d e r n e i :  d e u t s c h e n  S p r a c h e  a l s  W u r z e l w o r t e r  b e 
t r a c h t e t ;  de r  W e g  i h r e r  E n t w i c k l u n g  1 a I3t s i c h  n u r  d u r c h  e i n e  spe -  
z i e l l e  e t y m o l o g i s e h e  A n a l y s e  f e s t s t e l l e n .

§  33.  D ie  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  b e r e i c h c r n  d e n  W o r t s c h a t z  
tier S p r a c h e .  D ie  Z u s a n m i e n s e t z u n g  a l s  e i n e  Ar t  de r  W o r t b i h l u n g  
g e w i n n t  in de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  e i n e  i m m e r  gro /3ere  B e d e u t u n g .

D ie  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e r  s i n d ,  w ie  s c h o n  e r w a h n t  w u r d e ,  
a u c h  in de n  a n d e r e n  i n d o e u r o p a i s c h e n  S p r a c h e n  v o r h a n d e n ,  ab e r
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b e s o n d e r s  g ro B  ist d i e  R o l l e  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  in der  Be re i -  
e h c r u n g  d e s  W o r t b e s t a n d e s  de r  dcut s e l i e i i  S p r a c h e .  I m  m o d e r n e n  
D e u t s c h  w i r d  e i n e  M e n g e  n e u e r  W o r t e r  — N e o l o g i s m e n  —  au f  d i e s e  
W e i s e  g e s c h a f f e n  w ie  A k t  ivistenwet lbewerb,  Qual i la tsbrigade , Frie- 
densschich/, Neubuuer , Neulehrer,  Friedensluger,  \Viderstandskamp-  
fcr, P r o d u k t  ionsgenossenschaf t u. a.

D ie  B e h a n d l u n g  de s  P r o b l e m s  de r  Z u s a m m e n s e t z u n g  ze ig t ,  d aB  
d i e  z u s a i n i n e n g e s e t z t e n  W o r t e r  in  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  e i ne  h i s t o -  
r i s ch  b e d i n g t e  F. rsL'heinung s i n d ,  d i e  d u r c h  d e n  B a n  d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e  b e s t i m m t  w i r d .  D ie  T e n d e n z e n  zu r  Z u s a m m e n s e t z u n g ,  d i e  
s i ch  s c h o n  in d e n  a l t e n  P e r i o d e n  de r  S p r a c h e n t w i c k l u n g  v e r f o lg e n  
l a s s en ,  w e r d e n  m i t  de r  Z e i t  zu r  G e s e t z m a B i g k e i t ,  d i e  (lie S pe z i f i k  
des  d e u t s c h e n  W o r t b i l d u n g s s y s t e m s  c h a r a k t e r i s i e r t .

К a  p i l e i 4 V

A b l e i t u n g

§ 34 .  D ie  z w e i t e  A r t  d e r  W o r t b i l d u n g ,  m i t  d e r e n  H i l f e  der  
W o r t b e s t a n d  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  b e r e i c h e r t  w i r d ,  ist  d i e  A b -
1 e i t u n  g.  U n t e r  de r  A b l e i t u n g  v e r s t e h t  m a n  d i e  B i l d u n g  neue i  
W o r t e r  m i t  H i l f e  v o n  A f f i x e n  (d.  h .  v o n  P r a f i x e n  u n d  Suff i .xen) .  
I n  a l i e n  i n d o e u r o p a i s e h e n  S p r a c h e n  ist  d i e  A b l e i t u n g  s e h r  v c r b r e i t e t .

V.  W .  W i n o g r a d o w  b e t r a c l i t e t  d i e  A b l e i t u n g  in d e r  r u s s i s c h e n  
S p r a c h e  a l s  e i n e n  m o r p h o l o g i s c h e n  T y p u s  de r  W o r t b i l d u n g  (s iehe
S.  33) ;  d i e  A b l e i t u n g  clicmit zu r  B i l d u n g  n e u e r  W o r t e r  o d e r  neue r  
S c h a t t i e r u n g e n  de r  B e d e u t u n g e n ,  z. В.  читать  —  d a v o n  читатель , 
читательница,  читательский,  читка, причитать,  отчитать, 
чтение , чтец, чтица  и. а.

A u c h  in a n d e r e n  S p r a c h e n  s p i e l t  d i e  A b l e i t u n g  e i n e  g ro B e  Ro l l e ,  
so  z.  B .  in d e r  f r a n z o s i s c h e n :  grand,  grandeur-, revo lu t ion , revolu- 
t ionnaire , revnltiiionner\  in de r  e n g l i s c h e n :  cognit ion,  cognizable,  
cognizance-, select, select ion.

Die  d e u t s c h e  S p r a c h e  w e i s t  a u c h  e in  e n t w i c k e l t e s  S y s t e m  der  
A b l e i t u n g  a u f ,  d .  h.  de r  W o r t b i l d u n g  m i t  H i l f e  v o n  A f f i x en .  U n t e r  
A f f i x e n  v e r s t e h t  m a n  w o r t b i l d e n d e  M o r p h e m e ,  m i t  d e r e n  H i l f e  
n e u e  W o r t e r  g e b i l d e t  w e r d e n .  M a n  u n t e r s c h e i d e t  zwei  A r t e n  der  
Af f i xe :  S u f f i x e  u n d  P r a f i x e .

D a s S  и f f i x ist  e i n  w o r t b i l d e n d e s  M o r p h e m ,  d a s  a m  E n d e  
de s  W o r t e s  zu r  W u r z e l  od e r  z u m  S t a m m  h i nz ug e f i i g t  w i r d  
F reund , f r e u n d ’i c h , Freund l ic hke i t .

1) a s P  r a f i x ist e i n  w o r t b i l d e n d e s  M o r p h e m ,  d a s  a m  An 
f a n g  de s  W o r t e s  zur  W u r z e l  od e r  z u m  S t a m m  h in zu ge f i i g t  w i rd  
kennen, erkennen,  anerkennen.

A uf  d i e s e  W e i s e  e n t s t e h e n  m i t  H i l f e  d e r  A f f i xe  ne u e  W o r t e r  mi t  
u e u e n  B e d e u t u n g e n .  V’gl .  kennen , a b e r  erkennen, anerkennen. Er-
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kcnutn is ,  A n a  kcunung  u sw .  Dio a u g e f i i h r t e n  Bo i sp io lo  s i n d  ver -  
s c h i e d e n e  W o r l d  mi t  v e r s e h i e d e u e n  B e d e u t u n g e n .

D ie  К 1 p.ssiГi k a t i<>il dor  Af f i xe  k ;m n  n a c h  v e r s c h i e d e n e n  P r i u -  
z i p io n  d u r c h g H  iilirl w o r d o n : n a c h  dc in  g e i i e t i s c h e n ,  m o r p h o l o g i -  
sohon ,  s o n i a u t ischoii  u n d  h i s l o r i s c h o n  P r i n z i p .

§ 35.  D i o  К I a s s i f i к a t i о n u n d d i e  С h a r a k- 
t e r i s I i к d о r A f f i x о п a с h d о in g e n e t  i s с h о n 
I’ r i u z i p,  d.  h.  u a о h i h г о г H о г к u n f t.

I l i ror H e r k u n f t  n a c h  w e r d e n  f o l g e n d e  Af f i xe  u n t e r s c h i e d e n :
a) Af f i xe ,  d i e  au s  s e l b s t a n d i g e n  W o r t e r n  e n t s t a n d e n  s i n d ;
b) Af f i xe ,  d i e  s i eh  i n f o lg e  de r  N e u v e r t e i l u n g  d e r  S t a m m c  ( п е р е 

р а с п р е д е л е н и е  оспой)  e n t w i c k e l t  l i ab en ;
c) Af f i xe ,  di t '  au s  I ' r e m d s p r a c h e i i  e i i t l e l i n t  s i n d .
E i n e  b e s o n d e r s  g roHe  B e d e u t u n g  h a b e n  Af f i xe ,  d i e  i h r e r  H e r k u n f t  

n a c h  au f  s e l b s t a n d i g e  W o r t e r  zu r i i c k g e f i i h r t  w e r d e n  k o n n e n .  D ie s e r  
P r o z e B  ist g e s e t z m a B i g  u nd  h i s t o r i s e l i  b e d i n g t .  So s i n d  d i e  m e i s t e n  
S u f f i x e  a u s  den i  z w e i t e n  E l e m e n t  e i n e s  z u s a n i n i e n g e s e t z t e n  W o r t e s  
i n fo lge  d e r  a l l n i a h  1 i chen  \ ' e r b l a s s u n g ,  A b s c h w a c h u n g  s e i ne r  s e l b s t a n -  
d ig e u  B e d e u t u n g  e n t s t a n d e n .  A be r  m a n  da r f  n i c h t  d e n k e n ,  d a  1.3 
d i e  S u f f i x e  d i e  a l t e  L a u t g e s t a l t  b e w a h r e n .  So w i r d  d a s  S u f f i x  -schaft  
au f  d a s  a l t h o c h d e i i t s e h e  S u b s t a n t i v  scuft  m i t  de r  B e d e u t u n g  ‘Be- 
s c h a f f e n h e i t ’ , ‘Z u s t a n d ’ , ‘E i g e n s c h a f t  ’ zu r i i c k g e f i i h r t ,  z. B.  a h d .  
f r iuntscaf t  -- e i g e n t l i c h  ‘de r  Z u s t a n d  des  F r e u n d s e i n s ’ . Als  E ig e n -  
s c h a f t s b e z e i c h n u n g  e r s c h e i n e n  n oc h  v i e l e  a 1 t e r e  u n d  j i i nge r e  B i l d u n -  
gen  d i e s e r  A r t :  Feiiui schaf t  ‘de r  Z u s t a n d  des  F e i n d s e i n s ’ , Mutter -  
schaft ,  Berei t schaf t  u.  v .  a.

1 in L a u f e  i h r e r  E n t w i c k l u n g  h a t  s i e h  d i e  B e d e u t u n g  de r  z w e i t e n  
K o m p o n e i i t e  de s  z u s a n i m e n g e s e t z l e n  W o r t e s  v e r d u n k e l t  u n d  d i e s e  
ist d e n  h e u t i g e n  T r a g e r n  de r  S p r a c h e  n i c h t  mel i r  vol l  bewu l3 t .  Des-  
w e g e n  w i r d  s i e  h e u t z u t a g e  n ie i s t  n u r  n o c h  a l s  M i t t e l  de r  W o r t b i l d u n g  
aufgefaf.3t:  M eis l er scha f t , Bruderschaft .  S p a t e r  b e k o m m t  e in  so l c hes  
S u f f i x  v e r s c h i e d e n e  a n d e r e  B e d e u t u n g e n ,  z. B.  d i e  B e z e i c h n u n g  
e in e s  S a i n m c l b e g r i f f e s :  Getiossetiscliaft , Manuscl iaf t .

D i e s e l b e  E n t w i c k l u n g  v o m  s e l b s t a n d i g e n  W o r t  z u m  M o r p h e m  
h a t  a u c h  d a s  S u f f i x  -licit  d u r c h g e m a c h t .  In d e r  m i t t e l h o c h d e u t s c h e n  
P e r i o d e  b e d e u l e t e  licit  ‘Ar t  u n d  W e i s e ’, ‘B e s c h a f f e n h e i t ’ , ‘S t a n d ’ —  
m h d .  Icdiger l i c i t , e i g e n t l i c h  ‘im  l e d i g e n  S t a n d ’ . D ie s e  B e d e u t u n g  
e x i s t i e r t  a u c h  j e t z t  no ch  in m a n c h e i i  D i a l e k t e n :  b a y r .  von junger  
luii t  a u f  m i t  d e r  B o d e u t u n g  ‘v o n  J u g e n d  a u f ’ . D i e  u r s p r i i n g l i c h e  
S e m a n t i k  1 a 131 s i c h  in v i e l e n  S u b s t a n t i v e n  m i t  d e m  S u f f i x  -licit 
h e r a u s f i i h l e n :  Freihci t ,  Kl ughe i t ,  K i u d h c i t  u.  v.  a

D ie  S u f f i x e  de r  A d j e k t i v e  h a b e n  s i c h  e b e u f a l l s  a u s  s e l b s t a n d i g e n  
W o r t e r n  e n t w i c k e l t ,  z. B.  d a s  S u f f i x  -licli e n t s t a n d  a u s  d e m  a l t h o c h -  
( l eu t s chen  S u b s t a n t i v  l i h h i  m i t  de r  B e d e u t u n g  ‘K o r p e r ’ , ‘G e s t a l t ’ , 
d a h e r  a h d .  f r i uu t l i ch  — e i g e n t l i c h  ‘d e r j e n i g e ,  de r  d i e  G e s t a l t  des
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.1 bte i tung

F r e u n d e s  h a t '  — d a s  m o d e r n e  f reundl ich.  Ah п I i ch ist d i e  I h i t w i c k -  
l u n g  f o l g en d e r  W o r t e r :  m d n n l i c h , zi'ciblich. k ind l ich  u. v a.  13ic 
a l t e  B e d e u t u n g  ist n o c h  im S u b s t a n t i v  Leiche  ( t o t e r  K o rp e r )  e r h a l t c n .

D as  S u f f i x  -bar g e h t  au f  d a s  a h d .  bari  z u r u c k .  D ie s  ist e i n e  
A b l e i t u n g  a u s  d e m  a l t h o c h d c u t s c h e n  V e rb  bcran ‘t r a g e n ’ (vgl .  n h d .  
gebaren).  D i e  a l t e  B e d e u t u n g  ist no c h  in  de n  A b l e i t u n g e n  fruchtbai  
( e i g e n t l i c h  ‘F r u c h t  t r a g e n d ’), dankbar , dienstbar.  iz'tinderbar, kost- 
bar u .  v .  a.  e r h a l t c n .  D ie  F n t w i c k l u n g  de r  S u f f i x e  au s  s e l b s t a n -  
d ig e n  W o r t e r n  lat.M s i ch  a u c h  in a n d e r e n  F a l l e n  v e r f o lg e u :  -turn, 
-sain, -haft .

D a s s e l b e  b e z i e h t  s i ch  au f  d i e  P r a f i x e .  Da s  P r ; i f i \  be- e n t w i c k e l t  
s i ch  a u s  d e m  a h d .  bi  ‘u m ’ , ‘h e r u m ’ , ‘na c h  a l i e n  S e i t e n ’ , wa s  noch  
in d e n  V e r b e n  besprechen , betas teu, bet rachten, bcsich I igcn , beobach- 
ten u.  a.  zu f i i h l en  i s t .  D as  P r i i f i x  er- e n t w i c k e l t  s i ch  au s  d e m  a h d .  ir, 
ar, ur  m i t  de r  B e d e u t u n g  ‘a u s ’ , a l so  b e d e u t e t  erinnern  e i g e n t l i c h  
‘a u s  d e m  I n n e r n ’ , e r w a h f e n — ‘a u s w a h l e n ’ .

D ie  P r a f i x e  e n t w i c k e l n  s i c h  a l s o  a us  d en  e r s t c n  F l e m e n t c n  der  
Z u s a m m e n s e t z u n g ,  d e r e n  s e l b s t a n d i g e  B e d e u t u n g  s i ch  a l l m i ih l i c . i  
a b s c h w a c h t .  B e s o n d e r s  d e u t l i c h  siel i t  m a n  d i e se n  \ \  eg  der  F n t 
w i c k l u n g  de r  P r a f i x e  bei  d e r  A n a l y s e  de r  s o g e n a i u i t e u  t r e n n b a r e n  
P r a f i x e  auf-,  aus-. bei-, m i t - ,  nach-, vor- dar- 11. a.

F.s gibt verschiedene Meimmgen hinsiclit I ich del’ sogcnanuten trennbareri Pra- 
fixe. Eiriige Linguiston (II. Paul .  W. W’ilii ianus. V. M. Shirimmski )  I r h -  chn-ii  
Verben wie  auf gehen, mitmaehen. darln in/’.en usw. nicht als al geleih !e. sondern  
als zusainmcngesetzte.  Sie behaupten,  d;iU die orsleti IC ii im- nte -(dchei \\ i'.rler nicht  
Prafixe,  sondern se lbstandige Worter sind,  drsw.^ci i  h h a l l e n  di< ii tzlercn die  
Be tonung und werden getrennt.  Andere Spraelu'or>dier (/ .  li К A. b  v, kowskaja!  
schatzen solche Verben als phraseologische Kinlu iten i in. Sic uiol ivieren das,  indern

4 sie anfi ihren, daB die К о n t a к t s с li r e i b u п g dieser V» rhen (da- Zusainnien 
schreiben des Verbs mit  dem Priifix) nur fiir die noniinalei i  I'ormen iil.licli i s t . In 
der Funkt ion des f ini ten Verbs aber wird die I) i s t а п z s с li r e i h u n g (das 
getrennte Schreiben des Verbs und des Prafixes)  beibehaltet i .  was auch den phra-  
seologischen Einhe i ten eigen ist. Vgl .  er hlickte auf einersei ts ,  uml er nahm Abschicd 
anderersei ts .1

Man kann zugeben,  daB solche ZusaIninenrfickn ngcn , w ie leitnelunen. ralschla- 
pen, radfahren, schon tun u. a. ,  sich tatsachl ich aus den ent spn  ehemlei i  s tehinden  
Wortverbindungen entwickel t  haben.  Die  Ki ihvicklungswi  ge der sti lit ndcii Wort 
verbindungen sind aber mannigfal t  ig. Manche von ihnen bcstehcn si hr lange als 
phraseologische Einhci ten,  die anderen aber enlwicke ln  sich zu einheit  I ichen Wor
tern und b i I den zusaminengesetzte  Verben (ler Art i'i rbcifahren. hinuusgchen, 
teilnehmen usw. Was aber die Di stanzs te l lung  und die Di stanzschreibung des Verbs  
im Praseiis und Pratcrituin anbetri ff t ,  so ist das kein hinndchender Beweis  fiir dic 
Einschatzung solcher Verben als phraseologische Hinheitei i .  denn das gill  nur fiir 
die Wortfolge im Hauptsatz.  Im Nebensatz  aber ist fiir sic die Koi i takis tel lung  
und die Konlaklschreihung charakterist  iscli.

Dazu darf nicht aul.ier Achl  gelassen werden,  daB eben die nominale Form des 
Verbs,  l!;; n 11 ich der Inf ini t iv,  die Grundlage der u c i i e i vn  Wortbi ldung ist. \ ’gl.

1 K. A. .’I e в к о в с к а и. Лексикология немецкого языка.  М., Учпедгиз,
1950. сгр.  215,  21Н и с.ч.; К. A. I. е w к о \\ s к a j a. Lexikologie der deutschen  
Gegemvartssprache.  M . «Вьичнш  школа».  Н)(>8. S I’11



i'c.rheifiihren das  V orbeifahren,  a u jheben  - die  A u f  twining  usw.  D a s  G e sa g t e  
gi l t  nur fiir z us a m i n e n g e s e t z t e  V e rb en  ( s i ehe  S. 101. aber  n i c ht  fiir Ve rb en  m i t  trenn-  
bareu P r a f i xen ,  di e  zu A b l e i t u n g e n  gehoren ,  z, B.  uu fs tehen .  aii/gelien,  e in n eh m en ,  
m i lk o m m e n .  A uf i e r de m darf  di e  T e n d e nz  ni cht  i ibersehen we rd e n ,  daf i  d i e  trenn-  
bareu P r a l i x c  oft in u n t r en nbar e  i i bergehcn,  wa s  ma n  an I l and der Ve rb en  mit  
iiber, un ter .  a i d e r , d u n  h , »//»,_ m i l  bewe i se i i  ka n n .  Uns er er  Al c i nung  nach s ind  
es hier e i n f a c h  v e r s c h i e d e ne  0 berganKsfortm-n:  v o n  p h ra s e o l o g i s c he n  E i n h e i l e n  
zur Z u s a m m e n s e t z u n g  und d a n n  zur A l ) l e i t ипц.  So  ist A b sch ied  nehnien  e i ne  phra-  
seo Iodise lie F. inhei t ;  te i tn ch m en  ist aus  der s t e h e nd e n  W o r t v e r b i n d u n g  T e i l  neh 
nien zu e i n e m  z u s a m m e n g e s e t z t e n  Ve rb  geword en ;  e in n eh m en  ist jetzt  s c h on  e in  
a b g e l e i t e t e s  Ve rb ,  doch hat es  s i c h  urspr i ingl i ch aus  e i ner  s t e h e n d e n  Wo r t v e rb i n-  
d u n g  e n t w i c k e l t ,  w o be i  ein  auf  das  a h d . ,  m h d .  in  ‘e i n ’ , ’b i n e i n ’ zuri i ckzuf i ihren  
ist.  D a r i n  s p i e g e l t  s i ch  e i ne r s e i t s  das  G e se tz  der a l l i nahl  i chen E n t w i c k l u n g  der 
S p r a c he  w i d e r ,  und a nder ers e i t s  k o m m e n  dar i n  die  B e s o nd e r b e i t e n  de.s wo r t b i l d en -  
den S y s t e m s  der d e ut sc he n  Sp r a c he  z u m  A u s dr uc k ,  w as  d e ut l i c h  bei  in Ve rg l e i c h e  
mi t  an d e r e n  S p r a c h e n z u t a g e  t r i t t ,  in d e n e n  i iberhaupt  di e  D i s t a n z s t e l l u n g  und die  
D i s t a n z s c h r e i b u n g  des  Verbs  gar ni cht  v o r b a n d e n  s ind.  V g l .  dt .  anfgehen  — die  
S u n n e  g e h t  a u f  und russ.  t;c\u<)umi, —  со.и-ще ucxoOum.

Das Priifix dor- aus ahd.  dar ‘d o r t ’, ‘h ie r ' ,  ' d o r t h i n ’ wird noch 
im Mi t te lhochdeutschen als selbstandiges  Wor t gebraucht ,  z. B. 
mi horn iesa der hilfe d a r  gedrungen (G о t I f r i e d v o n  S i r  a В - 
b u r g )  — ‘nun drang  sogleich dor Haufe von K.riegern dorthin 
e i n ’. Die al te Bedeutung  ist noch nicht  ganz verlorengegangen,  was 
man an folgenden Verben sieht:  d a r  re ichen, d a r  hr ingen, d a r  gehen
u. a.

In der modernen  deutschen Sprache  sind noch die Reste des al ten 
ie ' .bstandigen Gebrauchs  der Worte r  dieser Art wie ah, auf, fort, 
midi, zu vorhanden.  Man kann auch jetzt  sagen ah und zu, fort 
damit ! .  auf  und ah, nach und nach usw. Die angefi ihrten Beispiele 
beweisen,  daB die meis ten Affixe aus selbs tandigen Wor te rn  e n t s t a n 
den sind.  Aber es ist nicht  immer moglich.  das Ents tehen  der Affixe 
aus se lbstandigen  Wor tern  zu verfolgen, z. B. soldier  wie -ling, 
-in, -en-, -isch, -t ti. a.

Dieser U m st an d  weist  nur darauf  bin,  daB diese Affixe noch in 
die Per iode vor der Ent wick lung  der Schr if tsprache  fallen.  Deswe- 
gen ist es sehr schwer,  manchmal  sogai unmogl ich,  ihre En tw ick 
lung zu verfolgen.

Als ein Nebenbeweis  der En tw icklu ng  der Affixe aus se lbs tan 
digen Wor te rn dien t  die Tatsache ,  daB jedes Affix seine bes t imm te  
wor tb i ldende  Bedeutung  besi tzt .  Das Suffix -ung t r i t t  oft in seiner 
H au p tb e d e u tu n g  als Bezeichnung des Prozesses der Ta tigkei t  (No- 
men act ionis) auf: Wan derung, Heilung Handlung. Reinigung,  
Elektrisierung  u. a.

Infolge der metonymischen  Uber t ragung del Namensbezeich
nung beko m m t dieses Suffix spa te r auch die Bedeutung des Resul- 
t a t s  der Ta t igke i t  (Nomen acti):  Samni lung  der ProzeB des Sam- 
melns und das Resul ta t ,  z. B. Markensuinm/ung', Sendung,  
Ladung , Bi ldung  usw.
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Die I l a up tb od euk m g des S u f f i x e s -in ist die Bezeichnung einci 
hande lnden  Iverson weibl ichen Geschlechts:  Lehrcrin, Sunperin. Slu- 
dcntin  u. a.,  manchmal  die eines wissenschaft l ichen Ranges: Do- 
zeniin, Ass is lent in n. a. Andere  Scha t t ie rungen  dor Bedeutung  ent- 
wickeln sich auf Grund dieser Haup tbedeu tung .  Dieses Suffix kann 
jetzt  auch auf die te rr i tor ie l le  Herkunf t  der Person himveisen: 
Chinesin, Tschechin, Italienerin  u. a. Das Suffix -in bezeichnet  auch 
die G a t t i n n e n  der dem betreffenden S tande  odor Berufe angehorigen 
Manner.  Doktoi in, naml ich ‘die G a t t in  eines D o k to r s ’; Professorin, 
Pfarrerin u. a. Auf -in werden aus einigen mannl ichen  Namen 
mancher  Tioro und Vogel auch weibliche gobi 1 d o t , vgl. Loivin, 
Bdrin , Wolfin ,  Hiindin,  Esclin.  Fiichsin, Starch in u. a.

Das Suffix der Adjek tive -isch weist  vor allein auf die Zuge- 
horigkei t ,  Abs ta m m un g hin: s tad/isch , dor)'isch, irdisch, jranzusisch,  
russisch usw. Andere Nuancen der Bedeutung  sind als Ergebnis  der 
wei teren Entwic klun g  der H aup tb e d e u tu n g  zu bot rachtou ,  z. B. der 
Hinweis auf die Eigenschaft ,  Qua l i t a t :  kriegerisch, k ind isch, m a n c h 
mal auf die Neigung: dichtcrisch, schwiinnerisch, neck isch, spottisch,  
miirrisch u. a.

Die A bs tammung dor Affixe aus selbs tandigen  Wor te rn kann 
auch dadurch  bewioson werden,  daB viele Worter  der modernen 
deutschen Sprache  sich zu Affixen entwicke ln:  -imil, -los, -frei, 
-werk, -tnann u. a. Daraus folgt,  daB dor Haup twe g der Entsto- 
hung von Affixen ihre En twicklung  aus selbstandigen Wor te rn ist, 
fiir die Priifixe — aus den ersten Elementen  der Zusammensotzung ,  
fur die Suffixe — aus den zweiten.  So sehen wir,  daB die Z u sa m 
mensotzung  und die Able i tung  genetisch vorwandt  sind.  Aber in 
der modernen deutschen Sprache botrachtou wir sio als zwei ve r 
schiedene Arten dor Wort  bi ldung.

Der E nt s to hun g der Affixe gelit ein 1 anger ProzoB voraus:  Dor 
erste oder der zweite Teil des zusammengesetzten  Wor tes verliert  
seine se lbs tandige  lexikalische Bedeutung  und e rha lt  eine wortbi l -  
dende abs t rak to  Bedeutung ,  was ihm das Ankniipfen an verschiedene 
S ta m m e  ermogl icht .  Auf diese Weise schlieBt sich das en ts tandene  
Affix dem Sys tem dor deutschen Sprache an.

Folgende Merkmale charakte ri s ie ren  den endgii l t igen Ubergang 
der se lbstandigen Wor ter  in Affixe:

1. EinbuBo dor se lbs tandigen  Ding bedeutung  des sich zu e inem 
Affix en twicke lnden  Wortes.

2. Ents tohung dor veral lgemoinornden (abs trakten)  Bedeutung:  
das Suffix -schaft  als Bezeichnung eines ab s t ra k te n  Begriffes.

3. I- 'ntwicklung neuer aff ixaler  Bedeutungen auf Grund der al ien 
Haup tb edeu tu ng :  das Suffix -schaft  als Bezeichnung eines Samuiel  
begriffes.

4. Verbrci te ter  Gebrauch in der wortbi ldonden  I 'unkt ion  und 
Ankniipfen an verschiedene S tamme.

A b le itu n g  Г>7
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■ >. M o g l i c h k e i l , n o n e  W o r t e r  iiiicli A u a l o g i e  zu  b i l d o n :  I  ich 
lagl n li, nuchl li ih.  . a l l  ich, moiuiilich usw

(). F 111 s t e 111111 g granii i iat iseher Bodout 111154011, iusofern die Affixe 
im s t .11 kK' sind,  i^rammalische Kategorien /11 bezeidnicn,  z. В. die 
Suffixe I\(”> 111 к111 auf die Zugehorigkei t  zur Wor ta r t ,  auf das granuna- 
tisclie Gcschlechi  usw, hinweiseii.

7. I intergang oder U m d e u tu u g  des zugrunde  liegenden Wortes 
im se lbstandigen  Gebrauch.

Die E nts tehun g der Affixe aus selbs tandigen Wortern ist aber 
nicht der Kin/el- ,  obwohl der Haup tweg ihrer Entwicklung.

§ 3(>. Der zweite W'eg der Ents tehun g der Affixe, eigentl ich der 
Suffixe,  ist die Ncuver te i luug  der S tamuie  Auf diese Weise sind 
folgende Suffixe entstanden:

a) Suffixe der Subs tant ive:  -ling, -ler, -tier, -aner, -keit, -igkeit,  
-elei, -erei\

b) Suffixe der Adjekt ive : -errr,
c) Suffixe der \ rerben: -era, -ein. -sen, -zen, -igen. W'ir fuhren 

hier die Suffixe der Verben zusannnen mit dem Infiui t ivsuffix -{e)n 
an, das na tnr l ich  bei der Kouji igation verschwindet ,  z. В slottern,  
aber ich slottere usw.

Diese infolge der . \ c u v e r te i lung en ts tandeuen  Suffixe werden 
e r w e i t e r t e V a r i a 11 I e n (расширенные варианты) ge- 
nannt .  Sie werden aus den schon exist ie renden  Suffixen gebi ldet ,  die 
durch  die Zufiigung von Konsonanten oder Vokalen des Stammes  
e rweite rt  werden.  Auf diese Weise ist das Suffix -ling aus dem alten 
-ing  en t s tanden .  Das S u f f i x -ing bezeichnete urspriinglich ‘den Nach- 
k o u n n e n ’, z. B. in dem W o r t e  kuning  (ahd. kunni  ‘das Geschle eh t ’) 
‘der Xachkomme d e s Gi'sch 1 edit.s ’ . daun ‘ik n iiltesten im ( i e s c h l e c h t « 
mit dem t 'b ergan g  zum Eeudalisuius,  mit der Ent wicklung  des 
feudalen St  antes begann  dieses Wort auch ‘das l l aup t  des S t a a t e s ’, 
‘den K on ig ’ zu bezeichni'ii.  Von dieser Bedeutung  des Suffixes -ing 
zeugen manche  geographische Nainen in Deutsch land ,  urspri inglich 
Benennungen der a l ten Siedlungen nach den S tannnen:  Rent  I ingen, 
Sol  ingen u. a. In der al ten Bedeutung  exist ier t  das Suffix -ing 
auch in dem Wort  Carolingi  ‘Karls N achk ot nm en’, eigent l ich ‘Ver
t reter  der Dynas t ic  Karls des GroBe n’ Aus dem ahnl ichen  Gebrauch 
en twickc lte  sich wahrscheinl ich die erweiter te Var ian te  l ingi,  indem 
der Konsonant  / d?r Wurzel zum Suffix hinzugefiigt  wurde.  Diese 
neue Var ian te  wird als selbstandiges Suffix auch in anderen Fal len 
schon als eine Analogieerscl ieinung gebraucht  und verdrangt  al lmah-  
lich fast v(")llig die alte Form ing\ die letztere ist jetzt  nur in we- 
11 igen Worte rn ge b l ieben: t iering. Messing,  in der reduzie rten  
Form in Konig, Pfennig und in einigen toponymischen  Termini .  
In del al ien Bedeutung is! dieses Suffix jetzt nicht sehr gebrauch-  
1 ich , es gibt uni einige Worter  — Fremdling  ‘jemaiid aus der F r e m d e ’,



Sprujiting u. a. Allmahl ich bekommt dieses Suffix пене Seliall ie 
rungen seiner Bedeutung.  am hauf igsten ist die der hande lndrn  
Person: J tingling, Fliichtl ing, Lchrling,  Sihtgling  u. a. Nach A n a 
logic kann es sowohl abs t rak te  Sub s ta n t i ve  Friihling  als auch kon- 
krete Gegens tande — Fiiustling bezeiclmeii.

Der Entstchungsweg des Suffixes -keit aus dem Suffix -licit ist 
ziemlieh verwickcl t .  In der a lthochdeutschen  Per iode exis tie rte  
das vom Adjekt iv с wig abgelci tete Subs tant iv  cwikhcit  ‘E w i g k e i t ’. 
In der mi t te lhochdeutschen  Periode entwickel te  sieh die reduzier te 
Form ewekeit,  daher die jetzige Var ian te  -kcit  Zur Auffassung des 
Gebi ldes -keit  als eines se lbs tandigen  Suffixes verhelfen im Mittel-  
hochdcutschen solche Fal le,  wo zwischen der Wurzel  des Adjek tivs  
und dem Suffix -heit  noch das Suffix -ее cingeschal tet  war,  vgl. 
z. B. miltecheit  zu m i l t e , wahrend  das Adjekt iv mi/tee  nicht  ge- 
b rauchl ich war.  Allmahlich ist das neue Suffix -keit  zu e inem pro- 
duk t iv en  wor tb i ldenden  Morphem geworden.

Was die Be deutung  des Suffixes -keit anbet r i ff t ,  ist sie dieselbe,  
wie die des Suffixes -heit.  Das Suffix -keit  seinersei ts entwicke lt  
sich zu einer neuen erweitcr tcn  Var ian te  -igkeit  durch die Hinzu- 
fugung des Suffixes -ig von den Adjekt iven  des Typus  fretulig.

Mit Hilfe des Suffixes -igkeit  ent stehen  jetzt  die Subs tan t ive  
aus manchen  suffixlosen Adjekt iven dei Art Men igkeit,  Kleinigkei t  
und aus den Adjek tiven mit  dem Suffix -las — Furcht/nsigkeit .  
Herzlusigkeit , Liehlosigkeit  u. a. Auf eine ahuliche  Weise sind auch 
erweiter te  Yar ian ten  -ter, -ner, -ancr aus dem Suffix -er und -elei, 
-erei aus dem Suffix -ei e n t s t a n d e n . 1

Das erweiter te Suffix der Adjekt ive  -em entwickel t  sich aus 
dem Suffix -n, -en: Seide  — seiden, \\"olle— wullen, Gold gul
den. Silher — silbern, Knpjer  — knpiern u. a. Wahrsche inl ieh ent- 
s teh t  aus solchen Fa llen wie silbern, kupjern auch die e rwei te r te  V a 
r ian te  -ern auf Kosten des r des urspri inglichen Stammes:  Holz -  
ho lzer n ,  G l a s — g  laser n,  Stein  — s t e in e r n , Eisen - e is ern  (mit 
dem Ausfall des n — vgl. ahd.  isartun) u. a. In der Wor ta r t  der 
Verben g ibt  es auch e rweite rte  Yar ian ten  des Inf ini t ivsuf fixes  -{e)n: 
-ern, -ein, -sen, -zen, -igen, z. B. stut ter// ,  lacheln,  hupsen,  jauch- 
z e n ,  re ini g e n .  Diese Art der Bi ldung  von Suffixen ist im modernen 
Deutsch wenig verbre i tet .  Doch e rmoglieht  sie die weitere E n tw ic k 
lung der Suffixe oft mit  neuen Bedeutungen  oder Scha t t ie rungen  
der Bedeutung .  Auf dem Wege der Nenvertei lufig der S ta m m e  wer
den die Praf ixe in der deutschen Sprache nicht  gcbi ldet .

Ill der russi se l i en Sp r a c he  ist d i ese  Art  der S u f f i x b i l d u n ^  hoc hs t  p r o d u k t i v .  
S o  s i nd  aus  d e m Suf f i x  -сц e r we i t e r t e  V'ariai i ten e n t s t a n d e n  -онсц, -инец, -ичнец.  
-иец: лен инец ,  вузовец,  респуб ликан ец ,  ка н т и а н е ц ,  б а л т и е ц  и. а.  2

Л Ь Ь Н и п а  >' *

1 М.  Д .  С  т е и а и о в а, С ло в о о б р а з о в а н и е  с о в р е ме н н ог о  н е ме ц к о г о  языка,  
М.,  Из д .  лит на иностр.  яз . ,  1953,  стр.  1 6 0 — 163, 173.

2 Сб.  «Современный р у с с к ий  язык»,  М о р ф о л о г и я ,  Из д .  М Г У ,  1952,  , i p . 9 7 ,  9.s.



§ 157. Den cl г i 11 e ii Weg der E nts tehun g von Affixen bildet  die 
E nt l ehnun g aus anderen  Sprachen.  Die iibcrwiegende Mehrzahl 
der Affixe der deutschen Sprache  ist germanischer  l l crk imft ,  einige 
aber sind en t lehnt .  Hier muB beloni  werden.  daB die Ent le hnung 
der Praf ixe cine viel scl tenerc Ersche inung ist als die der 
Suffixe. Die Affixe dr ingcn in der Regel zusamuicn mit en t lehnten  
Wor te rn in die deutsche Sprache ein,  z. B. indiskre t , amoral ,  
S t u d e n t  u. a. Durch E n t le hn un g haben  sich folgende Affixe e n t 
wickelt :

a) Die Praf ixe  in—  indiskret  a -----amoral,  re- - rekonstruie-
ren, a n t i -----Ant i faschis i ,  neo------N eo r ea l ismus. e- — e norm erz------
E rzh i seh o f ;

b) Die Siffixe - i s t — Kommuni s t ,  -cut — S tu d en t ,  -ant  — /ls- 
p i ran t ,  - ismus  — M at er ia l i sm us ,  -tion — R evo lu t i on . -tat  — So- 
t i dar i ta t ,  - ium — A u d i t o r i u m , -um — P u b l i k u m .  -anz — Am-  
b u la n z ,  -enz — A u d i e n z ,  -eur — / n g e n i e u r , - d r — Reuolul ionar ,  
-ie — M eh>die  u. a.

Mit deutschen S ta m m en  werden sie sel teu verbunden  Yon den 
Praf ixen kann in dieser Hinsicht  nur die Rede von er:- sein. Das 
Priifix erz- (vom greh.  arch i, lat. arci) wird infolge seiner voll igen 
Assimi la t ion  auch zu den deutschen Stfunineii hinzugefiigt:  E r z -  
dieb, Erzsche lm, e r z f a u l , e r z d u m m  usw.

Von den Suffixen werden nur -ist, -ismus  m i t  d e u t s c h e n  Starn- 
nien gebraucht :  Hornist ,  Flot is t ,  Marxist .  M ar x i s m u s .  Zwei 
en t lehnte  Suffixe -er (aus dem l a t .  arias,  ahd.  uri, mhd acre) und 
-ei (aus deni frz. -ie) haben infolge der V o l l s t a n d i g e n  Assimi la t ion 
ihren f remdart igen Charak te r  verloren und s i c h  in d a s  Sytsein 
der produkt ive n  deutschen Suffixe c ingegl ieder t . Diese Suffixe 
werden in der modernen Sprache als d e u t s c h e  aufgefaBt.  Hire fremd- 
sprachl iche  Herkunf t  kann nur mit Hilfe der e tymologischen Ana
lyse aufgedeckt  werden.

Das verbale Inf ini t ivsuffix -ieren entwickel t  sich aus dem frz. 
-ier infolge der Erwei te rung  auf Kosten des deutschen Inf ini t ivsuf - 
fixes -(e)/;. Es ist p rodukt iv  und bi ldet  Worter  nicht  nur mil  f r em 
den S tamm en  — s t u d i e r e n , organ i s i e r e n , sondern auch mit deut-  
schen — halb ieren ,  s to tz ie ren ,  buchstabieren,  schatl ieren,  hau- 
s i e ren  usw.

§ 38. К I a s s i f i к a t i о n u n d C. h a г a к t e r i s t i к 
d e i A f f i x  e n a с Ii d e m m о r p h о ! о ц i s e h e u R r i n - 
z i p. Da die H a upt fu nk t ion  der Affixe d a n n  besteht ,  neue Worter  
zu bi lden,  gel:;3ren alle Affixe dem wortbi ldendei i  System der deut-  
sehen Sprache an. AuBerdem dienen sie als Mittel der grainuiat ischen 
Charak ter i s t ik  des Wor tes In diesei Hinsicht  unte rsehc iden sich 
die Riiifixe von den Suffixen. Die letzteren weisen ininier auf die
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A bteitunp,

Zugehor igke it  des Wortes zu einer best i inmten  gram ui . i t ischen K;i 
tegorie (Wor ta r t ,  Gesehlecht)  bin.

Das Suffix -si'haft zeigt z, B. die Zugehor igkei t  des Worlds /и 
der grainmat ischen Kategorie des Subs tan t ivs  weiblielien Geschlechts 
(die F reu n d sc h a f t ) ,  das Suffix -sam aber dient  zur Able i tung der 
Adjek tive  (urbeitsam).

Von diesem S t a n d p u n k t  aus werden die Suffixe leieht nach dem 
rnorphologischen Prinz ip  klassifiziert  und in die der Sub s tan t ive ,  
der Adjek t ive  usw. e inge te i I t :

a) Suffixe der Subs tan t ive :  -er, -ler, -tier, -oner, -ling, -in, -ting, 
-ei, -elei, -erei, -schaft, -heil, -keit, -igkeit,  -elien, -lein, -turn, -nis, 
-ismus, -ant, -cut. -at, -or, -enr, -tion, -Hit u. a.

Die meisten dieser Suffixe konnen auch die grammat i sche  Ka
tegorie des Geschlechts bes t immen,  z, B. die Suffixe -er, -ler, -tier, 
-aner, -ling, -ist, -ant, -enr. -or, - ismus  bi lden immer  Subs tan t i ve  
mannl ichen  Geschlechts,  die Suffixe -in, -ung, -schaft, -heil, -keit, 
-ei, -elei , -erei, -lion, -liit u. a. — die des weibl ichen Geschlechts 
und die Suffixe -chen, -lein, -turn — die des sachl ichen (Ausnahmen 
b ilden nur zwei Sub s ta n t i ve  der R e ic h tu m  und der Irr tum) .  Nur 
bei wenigen Suffixen der Su bs ta n t ive  sind Schwankungen  im Ge- 
schlecht zu beobachten.  Zu diesen Suffixen gehoren -nis -  d i e  Fin 
sternis.  aber d a s  Verbal Inis ,  -sal — d a s  Schicksal ,  aber die  
Trtibsal ,  d i e  Miihsal;  -sei (die Var ian te  des Suffixes -sal) — d a s  
Uberbleibsel,  d a s  Ri i t se l ,  aber d e r  S topsel .

b) Suffixe der Adjekt ive:  -Iich, -bar, -ig, -sum, -haft,  -isch, -en, 
-ern.

e) Viel schwieriger  ist die Be s t i mm ung  der Suffixe von Adver- 
bien,  denn eigent lich g ibt  es fast keine ausgesprochen adverbia len  
Suffixe.  Die meisten Able i tungen  mit  den a d je k t ivischen Suffixen 
konnen als Advcrbien  auf treten.

A l l e s  v o l l z o g  s i ch  werktaglich ,  es  war ,  al s  l ese j e m a n d  B r i e f e  vor,
(L.  F e  u с h t w  a n g  e rj

Er s etzt  die  Beirie  s t e i f  und vors ichtig ,  d a m i t  er sein Gl i i ck  n i c ht  zer tu t .
(E.  S t r i t t m a t t e  r)

Als Adverbial suff ix kann das Suffix -s gel ten.  Die Haufigke it  
der adverb ia len  Geni t iv formen auf -s ist Veranlassung gewordcn,  
daf.3 s als ein Adverbial suf fix aufgefaUt wird.  lnfolgedessen hat 
sich s an cine Anzahl fertiger Adverb ia lformen angeschlossen: die.s- 
seits,  jenseils,  absei ls , sei tens, aller dings,  un/erwegs, vergebens, 
eilends, nachts,  iniltags,  abends, l inks ,  rechts  u. a.

Ungefahr dasselbe kann man von -ens sagen in erstens,  uiich- 
s tens ,  m in d es t en s , Idngstens  u a.

Zu e rwahnen ist auch das adverbia le  Suffix -lings: b l i n d l in g s ,  
r i t t l i n g s  u. a.



im ProzeB der S pr achen tw ick hm g entstehen a u s  den /.weiten 
Komponenten  der Zusammense tzungeu  auch gegenwiirtig solche 
sprachlichen Elemente ,  die sich Suffixen nahern isjehe S. oil).

d) Suffixe der Verben -//, -(n)en, -f l u,  -era, -sen, --ecu, -igen, 
-ieren.

Fiir die Suffixe ist nicht  nur die wortbildciide,  sondern auch 
die grammat i sche  Funkl ion  cl iarakteris t  isch.

Was die Praf ixe  anbet r i f f t , so ist ihre morphologisclie Charakte-  
r is t ik nicht  so deut  1 ich ausgepragt .  In dieser Hinsiclit  muf-5 nur 
eine kleine Gruppe  der nomiua len  Prafixe abgesondert  \\4 ' rden und 
zwar soleher,  die imstande  sind,  Sub s ta n t ive  und Adjek tive  zu 
bilden.  Zu dieser Gruppe  gehoren folgende Prafixe:  un-, ur-, er?-,
z. B. un -----Uttrulw, ungluckl ich ,  ur-------Urgesch iehte, urplotz-
liclr, erz- — Erzschelm,  erz fau l .

Manche Praf ixe  konnen sowohl Nomina  als auch Verben bilden,
z. B. mifi-----Miflverstandnis,  mifi lich,  mifilingen: ge------ Ge-
slrin, gehe im ,  gestehen.

Die meisten der sogenannten imtrennbaren  (be-, ge-, enl-, er-, 
ver-, zer-) und t rennbaren  (auf-, an-, zu-, aus-, fort- usw.) Prafixe 
dienen zur Bi ldung von Verben: bean t war ten. gehoren entslehen,  
erreiehen, versnehen,  z e r  tc Hen, a n  f  nek men, an/egen, zu n e h m e n , 
ausiz'ahlen u. v. a. \ ’ou den W r b e n  diesci Art kiinneu mit Hilfe 
der Suffixe und manchmal  des Ablau ts  auch Subs ta n t ive  gebildet  
werden: Bean nvortung, Ents /ehung, E r r e iehung. Z e r  leilung, A n f -  
nahnie. A n  luge, Zunahme,  Ausgab e  u. a. Solche Subs ta n t ive  haben 
der Herkunf t  nach einen ausgcsprochen \ ,erbalen Cliarakter.

Fine  morphologiscl ie Charak te r i s t ik  der Prafixe der deutsclien 
Sprache  ist schwer zu gehen. Die Prafixe kininen aber auch eine 
spezifisch grammati sc l ie  Bedeutung haben.  Durch Zufiigung einiger 
Praf ixe werden manche Verben perfekt iviert  Vom St au d p u n k te  der 
Akt ionsart  aus en ts tehen  folgende \ ’erba lpaare :  bluhen ( impeifek- 
t ive Akt ionsar t )  — erbliihen (perfekt ive Aktionsar t) ,  beben — erbe- 
ben, seli/afen — erttseh lafen, f lamnien  — e n t f  lam men. brennen - 
verbrennen  usw. Die Prafixe  konnen auch zur Trans i t iv ie rung  der 
in trans i t iven  Verben bei t ra gen: steigen — besteigen. urinen  — 
beweinen, antworten — b e a n t:eorten.

§ 39. К 1 a s s i f i к a t i о u u n d (] h a г a к  t e r i s t i к 
d e r  A f f i x e  n a c h  d e m  s e m a n t i s с h e n P r i n - 
z i p. 1 in Prozesse der En twicklun g  vcn' indem die ilire S e 
mant ik ;  es en ts tehen  oft s ta t t  der al ten Bedeutungen oder nebeu ilinen 
neue, und so werden die Affixe vieldeut ig (niehrdcutig,  polyscmaii- 
tisch). So hat z. В das Suffix -schaft ucbcu der Haup tb edeut ung  
(Zustand,  Beschaffenheit  — Mu t let s c h a f t )  noch /wei andere:  Es 
ist ims tande ,  eine kol lekt ive Bedeutung aus/.udriicken Mann-  
s c h a f t ,  Genossenschaf t  und kann auch t ie ye ib taude  bezeichnei: —
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Bi i e f s c h a f t , But s c h a  f t , O r l s c h a f t .  Das  e r s c l i we r l  i l ire Klass i f i  
k a l i o n  11; n ■ 11 d e m  -лп lai i t  i schei  > P r i l l / i p ,  b e s o u d e i s  we  mi  es  sieli  u m  
Su f f i x e  de r  A d j e k t i v e  u n d  W r b e n  s o w i e  u m  P r a f i x e  h a n d e l t .

Der Yersuch,  die Suffixe nach diesem Pr inz ip zu klassifiziereu. 
ergibt  folgende seinantisclie Gruppen  von Suffixen,  die man als 
wortb i ldende  Synonyme be t rach ten  kann.

a) Suffixe,  die zur Bi ldung von Personenbeze ichmingeu (No
mina  agent  is) dienen.  Zu dieser Gruppe  gehoren sowohl deutsche 
Suffixe: -er — Leser , -ler — Sport ier,  -ner — S c h a f f n e r , -l ing — 
Lehrl ing.  -in Lehrerin, als auch ent lehnte:  -ent — S t u d e n t , 
-ant - Aspi rant ,  ■is/ K om ninu i s t , -or -  D o k t o r , -a / — Л'а/z- 
d idat  u. a.;

b) Suffixe fiir Abs ta inmungsbezeichnungeu: -//tv — Amerika-  
n e r , -t///tv Hunnoveraner , -iv I tn i iener ,  -e — Tscheche, -in — 
T sc 11 eel i in u. a.;

c) Suffixe fiir Zus tandsbeze ichnungen: -schaft — V a l e r s c h a f t ,
- /иni — U” i u c c n t u m , -//<’/'/ — Gesundheit\

d) Suffixe fiir Koilekl ivbeze iehnungcn:  - s ch a f t — Studenten-  
s c h a f t ,  -ei -- K ar te i , -/«//; — Bauerntum\

0) Suffixe fiir Bezeiehnungen von abs t rak ten  Begriffen: -heit  — 
D un k e lh e i t , - A t / /  E w i g k e i t , -igkeit  —  Geschcc ind ig  k e i t ,  -nis —  
E rkcn n in i s , -////1; - Ho f f n u n g , -schaft — L e id en s ch a f t \

f) Suffixe der Handlungs-  und Tatigke it sbczc ichnungen  (No
mina a c t i o n i s ) : -/>/ Tisch lerei , -<vW — Dicherei .  - t i n g — Re in i 
g u n g .  -nis BegnihniS',  dem Suffix -»//£ en tspricht  auch das Suf 
fix hiteiuischer Herkunf t -//о/г — Demonstrat ion ;

g) Suffixe fiir Beze ichnung des Ortes der Handlung:  -/’/ — Giefie- 
rei .  -erei M o l k e r e i ;

h) Suffixe fiir Bezeichnung des Resul ta t s  der Hand lu ng  (No
mina  acti): -гг/г '̂ — S a m m l u n g , -/г/s — Erhiubnis ,  -lion — Z7/»/-- 
m a t i o n ;

1) Suffixe fiir Gegens tandsbezeiehnungen:  - ел — Wecker, -l ing  — 
Faust l i n g , -schaft — B a r s c h a f t  u. a.;

■j) Suffixe fiir Bezeichnung der subjek t iven  Einscha tzung .  Ver- 
kleinerungssuffixe (Diminut ive) :  -chen — H d u s c h e n , -/t?m — Tisch- 
leiri.  Was  die Bedeutung der D im in u t iv e  an b e r t i f f t , so verbinde t 
sich mit  der Vorste llung der Kleinheit  leicht das Gefiihl des Mitleids

Es  ist n i c ht  Ot t o ,  es  ist nur der a l t o  K a m m e r g e r i c h t s r a t  F r o m m .  Da  steht  
das  Ma nnl e i n ,  sic-ht ihr e n t « o « e n  mi t  so inon I) I a non A u g e n .  (II.  F  a 1 I a d a)

oder der Verachtuug
« l a i d  du,  wer  hist  du.  daB du os wags t ,
M i d i  so vertraul  ic h zu dul zen?
War t e .  du Bi i r schchen,  ich w e n l e  dir schon  
D i e  ke cken I Iч,ц.е1 s t u t /.еп!» (II.  II e i n e!

Anderersei ts konnen die Di minut i ve  auch etwas Kosendes mid 
Schnieichelndes an sich haben wie z. B. -chen.

A b l e i t u n g  ь:;
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\\  as  is! d i r ,  i i nko. J» Se l l ! tu h zen .  v . l eku  ,lekr>. ha s t  d u  dict i  g e s t o f t e n ,  Jung- 
c h e n ? » ( \ S  I r i 1 ( in ;i ( I i r)

Manche  Worter  werden heutzu tage  nicht melir als D im inu t iv e  
empfunden:  Frcinlein, Zipperlein, Madchen, Veilchen, Marchen, 
Leibchen u. a.

E ine  veraeht l ich-i romsche Scha t t ie rung  konnen auch andere 
Suffixe dem Subs ta n t iv  verleihen,  z. B. das Suffix l ing — Dichter- 
ling, IUimmling,  Schwachling\  das Suffix -ei — Freindworterei] 
das Suffix -erei — Kindcrei , Biiberei, Sprechen’i , Yorleserei.

Di e s e r  e rb a r m l i c he  Schwach ling. (H. 1 a l i a  d a)

U n d  s ch on  war  R an k l  m i l t e n  in e ine r  P h i l i p p i k a  g eg eu  das  s ch l e i c h en d e  
U b e l  der Fremdworterei. (F.  0 .  W  e  i s к о p f)

« A d i ,  lassen S i e  doch d i e s e  b i o de  Vorleserei!» ( H.  F  a I 1 a d a)

Wie schon e rwahnt ,  ist der iiberwiegende Teil der Affixe viel- 
deut ig;  jedes Suffix kann also mehrere Bedeutungen besi tzen,  was 
an Ha nd des Suffixes -er zu beobachten  ist. Die H aup tb edeut ung  
dieses Suffixes ist die Bezeichnung der handelnden  Person:  Leser, 
Tanzer, Absender, Empfdnger  u. v. a.

Das Suffix -er kann auch den Beruf bezciclmen: Lehrer, Fischer, 
Giel’icr, Juger , Fh>j<er u. v. a., manchmal  auch e inen  durch eine 
Eigenschaft  auffal ienden Menschen — Schweiger.

N i k o d e m u s ,  der sein L e b e n  auf  d e m  l-iiil.1 verbracht  ha t t e ,  und i mmer  a l l e in ,  
war  ein Schweiger. (L.  F г а п k)

Die Able i tungen mit  diesem Suffix konnen auch die A b s t a m 
mung bezeichnen:  Englander , Italiencr, Sldd/er.

F.r war  al s e in Le b t a ge  e i n  S t ad t  me n s ch .  dan n  war er e i ne  kurze  Ze i t  e in  
l . a n d m e n s c h ,  nun ist er wi e de r  e in S t a d t e r  g e wo r d e n .  (II.  F a l l  a d  a)

Audi  Sachnamen konnen mit Hilfe dieses Suffixes gebi ldet  wer 
den: Kneifer, Dampfer , Slander. Ldajer u. a. Viele von diesen 
Sachnamen bezeichnen Werkzeuge (auch im weiten Sinne dieses 
Wortes):  Bohrer, Driicker, Klopfer , Brenner, Zeiger, Facher. Einige 
von diesen S ub s ta n t iven  sind vieldeut ig ,  sie bezeichnen sowohl eine 
handelnde Person als auch einen Gegens tand,  z. B. Hurer einer 
Lehranstalt  und Hurer am Telefun , Laufer ‘K u r i e r ’ und Laufer 
‘T e p p ic h ’. Manchmal kommen vereinzel te  Vorgangsbezeichnungen 
mit diesem Suffix vor: Seufzer, Walzer, Hopser, Schluchzer  u. v. a. 
Die Vie ldeut igke i t  der Affixe kann man an Hand anderer  Suffixe 
beweisen 1

§ 40. К, I a s s i f i к a t i о n d e r A f f i x e n a с h d e m 
h i s t о i i . s c h e n  P r i n z i p. Nach diesem Prinzip u liter- 
scheidel man folgende Affixe:

‘ A\. Д .  i (i i i  ;i i i  о и а, Оюпообрлзованпо соирсмгипого немецкого языка,  
М., Из д .  лиг, на иностр. яз . ,  1953, стр. 167— 173 н cyi.



A b l e i t u n g

a) unproduk t ive ,
b) p rodukt ive ,
c.) Affixe, die noch im Prozesse der E nts tehung  sind.
Unter  u np rodukt iv en  Affixen vers tehen wir solche, mit  deren 

Hilfe im modernen Deutsch keine neuen Wor te r  geschaffen werden.  
Das sind meistens vera l te te  Affixe: die Suffixe -e, -t(-st), -el, -sei, 
-sal, -rich, -lei und auch fast alle en t lehnten  Suffixe -ent, -ant, -or, 
-at usw.;  das Verbalprafix dar-.

In der Vergangenhei t  waren aber diese Affixe p r o du k t iv ,  und 
es exist ieren in der modernen deutschen Sprache  viele mit  deren 
Hilfe gebildete Wor ter :  -t(-st) —  Gift ,  Kunst ,  -e —  Hi l f e ,  -el — 
Hebei,  -set — Sessel,  -sal — Schicksal ,  -rich —  Ganserich,  -tel  —
Viertel ,  dar----- dars te l len ,  all(er)- — al le r l ie bs t ,  aber-------a b er -
glaubisch.

P ro duk t iv e  Affixe sind solche, mit  deren Hilfe neue Wor te r  
gebi ldet  werden.  Hierher gehoren Suffixe der Sub s tan t ive :  -er, -ler, 
-tier, -aner, -in, -ling, -ung, -ei, -elei, -erei, -schaft, -heit, -keit, 
-igkeit,  -him, -nis, -chen, -lein\ Suffixe der Adjek tive :  -lich, -ig, 
-bar, -sam, -haft,  -isch, -enr, Suffixe der Verben:  -n(nen), -ein, 
-ern, -sen, -zen, -igen, -ieren.

P r odukt iv  sind fast alle Prafixe:  n о m i n a 1 e — tin-, ur-, erz--, 
u n t r e  u n b a r e  v e r b a  1 e P r a f i x e  — be-, ge-, ent-, er-, 
ver-, zer-, mifi-; t r e n n b a r e  v e r b a l e  — auf-, aus-, an-, zu-, 
mit-  u. v.  a.; auch solche, die sowohl t rennba r  als auch unt r ennbar  
gebraucht  werden:  iiber-, unter-, um-, gegen-, durch-, wider-.

Die Able i tu ng  bleibt  auch in der modernen Sprache ein produk-  
t ives Mit tel  der Bere icherung des deutschen Wor tbes tandes ,  was 
seinersei t s die E n t s te hu ng  neuer Suffixe bewirkt .  Dieser Prozel3 
lafit sich auch jetzt  verfolgen.  Neue Affixe en twicke ln sich al lmah-  
lich aus se lbstandigen  Wor te rn .  Manche von diesen Wor te r n ,  die im 
Prozef3 der En tw ickl ung  zu Affixen geworden sind,  haben ihre 
se lbstandige  Bedeutung  und ihren se lbstandigen Gebrauch noch 
n ich t  e ingebuSt  und werden viel leicht  diese nie e inbuBen.  Deswe- 
gen werden  sie gewohnl ich Halbaff ixe  genannt  (Halbsuff ixe und 
Halbprafixe) .

Die Halbsuf fixe  en twickeln sich aus den zweiten Komponenten  
zusammengese tzter  Wor te r ,  wobei  die innere semant i sche  Verbin- 
dung  mit  dem selbstandigen Wort  noch fiihlbar ist.

E i n m a l  war  er blof i  l iebenswiirdig  g e w e s e n  —  d a n n  w u r d e  er der Licbc wiir-  
dig'. ( H.  Г  a 1 1 a d a)

Vom S ta n d p u n k t  der modernen  Sprache  aus gehoren zu den 
Halbsuff ixen -matin, -werk, -zettg, -fach. -voll, -reicli, -artig, -mcifiig, 
-ivert, -wiirdig, -arm, -weise, -warts, -gemaj], -las u. a.

Bet rach ten  wir das Halbsuff ix  -werk. Das S u bs ta n t iv  Werk 
exist ier t  in der deutschen Sprache als ein selbstandiges Wor t  mit

3 Л.  И с к и з .  А.  Л е н к о в а
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niehreron Bedeutungen: ‘A r b e i l ’ , ‘Ta t ig ke i t ’; ‘Anslal i  zur Verrich- 
tung von T a t i g k e i t e n ’.

Se i n  N a m e  wire! durch d i e  J a h r hu n d e r t e  t or t l eben und so auch  sein Werk!
( I ' г . I ' i! g e I s)

W a s  er ge r n e  sail ,  das  wa r en  M a sc h i n e n ,  W erke,  gr oBc  i ndus t  riel le Anl a -
gen,  [.ill l.schil le,  l e c hu i s c h e  Mus c e n .  und d a v o n  v e r s l a n d  s i c  hi nie l i l s .
(В.  К e I I e r in a n n)

Das Wort Werk kann auch als zweite Komponente  eines zusam- 
mengese tz ten Wor tes auf t re ten ,  wie wir schon gesehen haben.  Aber 
a l luiahl ich t r i t t  die se lbstandige  Bedeutung  dieses Wor tes zuriick, 
und es entwicke l t  sich eine neue wor tb i ldende  Bedeutung ,  zuwei- 
len eine kol lekt ive  Bedeutung,  die aber den se lbstandigen Gebrauch 
des Wortes  Werk nicht  verdrangt ,  z. B. Buschwerk, Pelzwerk, Uhr- 
werk, Zuckerwerk, Schuhwerk, Mundwerk  u. a.

A uf  s e i n e m  l e i c ht e n  und o r i g i n e l l e n  S c h u h w e rk  b e w e g t e  er s i ch.  (К. M a n n)

E i n e  V i e r t e l s l u n d e  spater .  auf  der Bi i hne ,  g e ho r ch t e  i l im s e i n M u ndw erk  
w i e  je.  (К.  M a n n)

In diesen aiigefiihrten Beispielen t r i t t  die wor tb i ldende  Bedeu
tung  des Halbsuff ixes -werk klar zutage.

Inte ressant  ist die En tw ickl ung  mancher Eigennamen zu Halb- 
suffixen.  Hier  hande l t  es sich um solche gegenwart ig  produkt iven  
Halbsuf fixe wie -fritze,  - liese, -haus u. a.,  B. Klatschtiese, Butn- 
melfriize,  Gaff I iese, Bum me 11 iese, Gaffhans, Prahlhans  u. a.

Denselbeu ProzeB копией wir an dem adverbialen  Halbsuf fix 
-weise verfolgen. In seiner selbstandigen Bedeu tung  t r i t t  das Wor t 
die Weise im folgenden Kontext  auf:

: Ge me i n n u f z  g e ht  vor  E i g e n n u i z .  Aber  w e n n  ich i hn e n  in anderer  Weise 
d i e n l i ch  se i n  kann,  me i n  Lieber .  mi t  g r o B i e m  Vergn i i ge n . »  (!,.  F e u с h t - 
w  a ii g  e r)

Auch iii der Zusammense tzung  -  Hatidhmgsweise.
Als Halbsuff ix t r i t t  -weise in vielen Adverbicn auf: haufenwei.se, 

schrittweise, probewei.se, zeilweise, fallweise  u. a.
Z e i tw e ise  brach die  v o n  gegeni i ber  wi e de r  mi t  i hr e m R u d e l  herein.  
( H.  M a г с ii w  i t z a)

Kr oge  i i eB N i c o l e t t a  in «Knorkc» p robew eise  ga s t i e r e n  (K.  M a n n )

Das Halbsuf f ix  -voll bi ldet  Adjek tive  von Subs tan t iven:  ruhe- 
voll, fretidevoll, reizvoll,  gcfiihlvoll  usw. Wenn in solchen Bil- 
dungen wie menschenvoll,  trdtienvoll noch sehr deut l ich die selb- 
s tandige  Bedeutung des Wor tes volt au f t r i t t  (menschenvoll  ‘voll von 
Ak'nselien’, tranenvoll  ‘voll von T r a n e n ’), so verschwindet  die Grund- 
bedeutung  in den A bl e i lungcn: kunstvoll .  zweelrooll, und volt wird 
zu eiiiein Halbsuffix.

• • -dei ; e i ue  Le b e n s k ra f t  l a n g s a m  und zw ec kvo l l  v e ra u s g a b t  (L.  It  a n k)

Dasselbe kann man von anderen Halbsuf fixen sagen.
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Zu den 1 Ialbpi'iifixen gehoren voll-, lus-, frei-, weg-, helm-  u. ;i. 
Die Halbpri i f ixe cn twickc ln sich aus den ersten Komponenten  zu- 
sanmiengese tz ter  Wor ter .  Ein und dasselbe Wor t kann als die crste 
oder die zweite Kotnponente  der Zusatnmensetzi ing auft reten.  In- 
folgedessen t r i t t  manchmal  so ld i  ein Wor t sowohi in der F un kt io n  
eines Halbsuf fixes wie auch in dcr eines Halbpri ifixes auf. Das kann 
man an Hand  der Worte r  vail, las, frei u. a. iUustrieren.  Das Halb-  
prafix voll- behalt seine selbstandige  Bedeu tung  in solchcn Verben,  
wie vollgiefien, vollreden, vallpaeken u. a.

D a n n  fa f l t e  der L e u t n a n t  i iber den  T i s c h  nach  der K o g n a k f l a s c h e ,  er goB 
die  Tas s e  m i t  K o g n a k  v o l !  und n a h m  e in e n  S c h i u c k .  (H.  F  a 1 1 a d a)

Der  P  r<ic к I wi r d  i h m  nur den B a u c h  v o l l r e d e n  mit  t e c l mi s c h e n  D e t a i l s .  
(L.  F e u c  lr t \v a n g  e r)

Aber a l lmahl ich  schwacht  sich seine selbstandige  Be deutung  ab, 
und voll- wird dann  oft zur Bezeichnung der Vol lendung der Hand-  
lung gebraucht :  vollenden, vol/bringen, vallziehen u. a.

O b r i g e ns  v o l lz o g  die  R i i c kg ab e  s i ch  in den e i n f a c hs te n  F o r me n ,  w a s  aber  
ga nz  nac h  Mans  Cas t orp s  Si  l ine war .  ( I  I). M a u n)

Das Halbpr af ix  las- en twicke lt  sich aus dem Wort  las mit  dcr 
se lbstandigen Bedeutung  ‘f re i ’.

Er s ch ob  die  H a n d e  l a n g s a m  in di e  Tasc l i en  se iner  w e i t e n  H o s e ,  di e  so lose  
und so t i e f  saf i .  (F.  C. W  e i s к о p f)

Die e igent l iche Bedeutung des Work 's  los t r i t t  noch in manchen  
Verben wie laslussen, loswerden auf.

Si e  h a t t e  rneine H a nd  Iosgelassen. ( H.  M a n n)

E s  g i n g  bergab,  d i e s e  E m p f i n d u n g  w u r d e  m a n  ni c ht  los.  (F.  C. W e i s -  
к о  p f )

All mahl ich  e rhiel t  dieses Praf ix  auch andere wor tb i ldende  B e 
deu tun gen ,  z. B. die inchoa t ive  Bedeutung:  losfuhren, losspreclien, 
losrennen, lasweinen u. a.

Er g a b  F r o m e y e r  e in e n  St of i .  S i e  r a n n te n  los. (!•'. C.  W e i s к о p f)

S i e  war  so auf geregt ,  daB s ie  b e in a h e  losw ein te .  <11. Z i n n  e  r)

F in e  ahnliche  E n tw ic k lu ng  aus einem se lbs tandigen  Wort  zu 
e inem Halbaf f ix haben auch andere oben e rw ahn te  Halbpraf ixe  
durchgcmacht .

K- A .  L e w k o w s k a j a  v e r n e i n t  das  Vorhauderi . se ill v o n  I l a l b a f f i x e n . 1 Ihrer M e i n u n g  
n ach  g i b t  es in der Sp r a c he  e n t w e d e r  s ch o n  v o l  l e nds  g e f o r m t e  A f f i x e  oder  S t a m m e ,  
di e  nur die  F u n k l i o n  der A f f i x e  er f i i l l en.  S i c  p o l e m i s i e r t  mi t  M.  D.  Stepanov::! ,  
die  das  V o r h a n d e n s e i n  di eser  K a l e g or i e  v e r t e i d i g t  und b e w e i s t . 3 Al s  H a l b a f f i x e

1 К.  А.  Л  e и к о в с к а я, Л е к с и к о л о г и я  н е м е ц к ог о  яз ыка ,  М. ,  У ч п е д п п ,
1956,  стр.  177; К .  A .  L e w k o w s k a j a ,  L e x i k o l o g i c  der d e ut sc he n  Ge g e u  
w a r t s s pr a c h e ,  М . ,  «Выс шая школа» ,  i 968 ,  S.  92 .

3 М. Д .  С т о  u а и о u а,  С ло в о о б р а з о в а н и е  с о в р е ме н н ог о  ие миг ко г о  язьи т, 
М. ,  Из д .  лит.  на иностр .  я з . ,  1953,  сгр.  182.

3 -
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s i nd  di e  e rs t en  und die  z w e i t e n  K o m p o n e n t e n  zu nenn e n ,  die  s i ch noch nicht  zu  
rein mor pho l og i s t - hen  M o r p h e m e n  g e s t a l t e t  ha b e n ,  aber  s ch on  ihre s e l b s t a n d i g e  
B e d e u t u n g  a l l m a h l i c l l  v e r l i e r e n  und e i n e  a b s tr ak t e  w o r t b i l d en d e  b e k o m m e n ,  z. B.  
m a n n  al s  B e z e i c h n u n g  der h a n d e l n d c n  P e r s o n ,  xavrk a l s  B e z e i c h n u n g  v o n  S a m m e l -  
begr i f f en,  voll  in se i ner  r es u l t a t i v e n  B e d e u t u n g  usw.  Wir schl i eMen tins der M e i n u n g  
v o n  M.  D .  S t ep a m n v a  an,  di e  das  E n t s t e h e n  der A f f i x e  a l s  e i ne  h i s t or i s ch e  E r s c h e i 
n u n g  be t rac ht e t .

Die Affixe sind in einer for twahrendcn Entwicklung  begriffen; 
das sieht m an  auch an der grol3en Bedeutung,  welclie die Affixe 
fiir die deutsche W or tb i ld ung  haben.  Die Able i tung  bleibt  eine p ro 
duk t iv e  Art der Wor tb i ld ung  und ein akt ives  Mittel  der Bere iche
rung des deutschen Wor tbestandes.  Auf diese Weise sind auch viele 
Neologismen en ts tanden:  Enteignung , Analphabetentum, Leklorin,  
Ausbootung, dokutnentarisch, bekritteln, der anspannlose Bauer, die 
ideologische Schu/ung,  die Gleichmacherei, die Entwarnung  u. v. a , 
die die pol i t ischen und gesellschaft l ichen Veranderungen  im Leben 
des deutschen Volkes,  insbesondere in der D D R,  widerspiegeln.

§ 41. Der Wechsel der Wurze lvokale  dient  auch als w or tb i l 
dendes Mittel .  In der deutschen Sprache  wirken folgende drei Arten 
des Vokalwechsels:  A b l a u t ,  U m l a u t ,  В г e с h u n g. Aus 
diesen drei Ar ten  ist nur der Ablaut  ein se lbstandiges Mittel  der 
Wor tb i ldung .

Unter  dem Ablaut  vers teht  man den a l ten spontanen  von den 
nachstehenden  Lauten  unabhangigen  Wechsel des Wurzelvokals,  
welcher i iberhaupt  fiir die indoeuropa ischen  Sprachen charak te ri -  
st isch ist. Die verbre i te t s te  Art dieses Wechsels ist e — 0.  grch. 
lego — logos ; russ. лежу  — ложе, везу — воз\ dt .  Kern  — К о т .

Der Wechsel e — о ist fiir die deutsche  Sprache nicht  typ isch.  
Hier  ist der Wechsel i ~ a — и  oder a — «  iiblich: Binde, Band,  Bund\  
Hahn,  Huhn .  Meist sind die mit  Hilfe des Ablautes  cn ts ta ndene n  
Worte r  Sub s tan t ive ,  die genet isch mi t  den Wurze ln  der s ta rken  
Verben ve rbund en  sind ,  z. B. Binde,  Band, Blind  sind mit  dem Verb 
binden  genetisch verwandt ;  Sprache, Spmch  — mit  sprechen\ Trank,  
Trunk  — mi t  trinken  usw. Die meis ten dieser S ubs ta n t iv e  gehoren 
zum mann l iche n  grammat i s chen  Geschlecht  (gewohnlich s ind sie 
suffixlos): Flag, Sang, Klang, Trunk,  Griff,  Mafi, Sehr it  t, Bruch,  
Spmch  u. a.

E ine z iemlich  bedeutende  Gruppe  von Subs tan t iv en  mit  den un- 
produkt iven  Suffixen -e, - t(-st) gehor t  zum weibl ichen g r a m m a t i 
schen Geschlecht :  Gabe — geben, L a g e — liegen, A n k u n f t  — an- 
kommen , Z u n f t  — ziemen, F l u c h t — f l iehen, Sehr if t — sclireiben, 
V e r l u s t — verlieren, Kun st  — konnen, Gunst  — gonnen  u. a. Wie 
das sprachl iche  Mater ial  beweist ,  spiel te  der Ablau t  als wo r tb i ld en 
des Mittel  eine grofie Rolle in der Vergangenhei t .  In der modernen 
deutschen Sprache ist der Ablau t  nicht  mehr produkt iv  und ist nur 
ein Oberbleibsel  dcr a l ten  GesetzmaBigkei ten.  Aber die mit  Hilfe des
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Ablauts  gebi lde ten Wor te r zeichnen sich durch dire Stand igkeit 
aus und exist ieren im Wor tbe s ta nd  der deutschen Sprache schon 
seit mehreren Jah rh u n d e r te n .  Nach Analogic mit s ta rken  Verben 
gibt  es auch suffixlose Able i tungen von schwachen Verben,  die aber 
keinen Ablau t  haben konnen: Katif  von kaufen, Dank  von dankcn,  
Dienst  von dienen usw.

Die anderen zwei Arten des Vokalwechsels  (Umlau t  und Brechung) 
sind kombina tori scher Art ,  d. h. sie werden histori sch durch beson- 
dere phoneti sche  Verha l tni sse  bedingt .  Als wor tb i ldendes  Mittel  
t re ten  sie nie selbs tandig auf. Sie sind nur Begle itungsersche inungen 
der Suffixe.  Der U m la u t  ist histor isch eine part ie  1 le Assimi la t ion  
des Vokals einer be tonten  Silbe an ein i(j) der folgenden unbe tonte n  
Silbe.  Auf diese Weise wurden  nicht  nur Sub s tan t ive ,  sondern auch 
Adjekt ive  gebi ldet ,  sowohl verba le r wie auch nomina le r  Herkunft :  
V erha l tn is xon verhalten, frohlich  von f roh, kreiftig von Kraf t  u. v. a.

Die Brechung war auch eine Assimi la t ion  des Vokals einer be
tonten Silbe an einen brei ten oder engen Vokal der folgenden un be 
ton ten Silbe. Mit Hilfe der Brechung wurden  auch S ub s t an t iv e  und 
Adjekt ive  gebi lde t ,  meistens aus Subs tan t iven:  Gebirge aus Berg 
(ahd. gibirgi),  Gefilde aus Feld  (ahd. g i f i ld i ) ,  irdisch aus Erde 
(ahd. irdisc) u. a. Diese Art der Wor tb i ldung  ist jetzt  u np ro duk t iv .

§ 42. E inige  innere Gese tzmaBigkei ten der deutschen  Sprache 
bewirken  die Ablei tung.  Vor allein wirk t  hier das Gesetz des gertna- 
nischen Betonung,  wonach die H a u p tb e to n u n g  auf der ersten Silbe 
des Sta rnmes 1 ieg t . In den abge le i teten  Wor te rn  sieht  das so aus: 
in den Ablei tungen mit  den nomina len  Prafixen  un-, ur-, erz- fa 111 
die H au p tb e to n u n g  auf das Praf ix;  bei den abgele i te ten Verben und 
bei den Nomin a  verba ler  Herkunf t  hangt  die Betonung des Wortes 
von der Seman t ik  der Praf ixe  ab. Die Praf ixe,  die ihre se lbstandige  
Be deutung  beha l ten  haben,  t ragen auch die Hau p tb e to n u n g .  Diejeni- 
gen aber,  die ihre urspri ingliche Bedeu tung  eingebiiBt haben ,  ver- 
l ieren auch die Betonung und t re ten  als un t r ennbare  Vorsi lben auf.

In den Able i tungen mit  Suffixen beha l ten  die Nebenbetonung sol
che Suffixe,  die ihre e igent liche Bedeu tung  noch nich t  ganz verloren 
haben  (schwere Ablei tungss ilben:  -schaft, -heit, -keit, -lich u. a.).

Die Suffixe,  deren urspri ingliche Bedeutung schon verlorenge- 
gangen ist, haben nieistentei ls keine Betonung.  Im Zusam m enh ang  
mit  dieser Gese tzmaBigkeit  wi rk t  auch das Gesetz der Redu kt ion  
der unbe ton ten  Silben,  wie es sich in der En tw ick lu ng  der Affixe 
zeigt: die jetzige Form zer- in der unbe tonten  Lage aus dem ahd.  
zir, zar, zur; be- aus dem ahd.  hi; ent- aus anti,  int i  (in der be 
ton ten  Lage bleibt  ant-: 'An/wort,  ' Ant l i t z );  er- aus ir, ar, ur (vgl. 
'Urlaub  — er' lauben, 'Ursprung  — er' spr ingen, ' Ur teil  — er'teilen).  
Auf dem Gebiete der Wor tb i ld ung  wirken auch noch andere phone
t ische Gese tzmaBigkei ten,  wie z. B. der Vokalwechsel  (siehe § 41).
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Als eigcnt liches wortbi ldendes Gesetz ist die Entwicklung  der 
Affixe aus se lbstandigen Wor te rn  zu be trach ten  (siehe S. 54 ff .).

Sell 1 ie(31 ich erscheint  als Gesetz der Wor tb i ldung  die fiir die 
Nomina  charak te ri s t i sche  En tw icklung  von Suffixen, fur die Verben 
aber die En tw ickl ung  der Prafixe;  i iberhaupt  ist die Able i tung  mit 
Priifixen viel p rodukt iver  als die mit  Suffixen.

Alle diese Gese tzmaBigkei ten entwickeln sich und wirken im 
engen Zusamm enh ang mi te inander  und mit anderen phonet ischen 
und grammat i s chen  GesetzmaBigkeiten der deutschen Sprache.

К a p i ( e 1 5

Ubergang in eine neue W ortart

§ 43. Der Ubergang in eine neue Wor ta r t  (die Konversion,  Kon- 
ver tierung)  ist auch eine Art der Wor t b i ld ung  und ein Bereicherungs- 
mi t te l  des Wor tbes tandes  der deutschen  Sprache.  Der Wor tbes tand  
jeder Sprache zerfall t  vom g ra mm at i schen  S t a n d p u n k t  aus in lexi- 
ka lisch-grammat ische  Wortklassen,  die zugleich mit der a l lgemeinen 
lexikal ischen Bedeutung  eine vera l lgemeinernd  g r a m m a t ische besit- 
zen, naml ich die der Dingl ichkei t  (предметность),  Hand lu ng  (T at ig
keit) , Qua  1 it at  usw.

Diese Wor tklassen ,  die durch allgerneine gram ma t i s che  Katego- 
rien und eine einhei t  1 iclie g rammat i sche  Bedeutung  vereinigt  sind 
und eine be s t im m te  synta k t i sc he  Aufgabe im Satz erf i'll len, werden 
W or t a r t en  (Redetei le) genannt .

Es gibt  keine einhei t  1 iclie Auffassung hinsicht l ich der Klassifi- 
kat ion dcr Wor t a r ten  und deren Zahl in den verschiedenen Sprachen.  
Zu dieser Erage bestehen heute noch Meinungsverschiedenhei ten.

Die Wortklassen stehen mit dem konimunika t iven  Wesen der 
Sprache im Zus ammenhang,  und deswegen sind sie im a l lgemeinen 
al ien Sprachen eigen, aber in verschiedenen Sprachen werden sie 
verschiedenar t ig  real isiert .  Die Ein te i lung  des Wor tbes tandes  in 
be s t im m te  Wor ta r ten  kann  nicht  als e twas Stabi les  bet raehtet  wer
den,  die W or ta r t en  verandern  sich — von jedem einzelnen konkre- 
ten Sprachsys tem bedingt  — im ProzeB der h i s to r ischen Entwick-  
luiig der Sprache.

Die W or ta r ten  sind aber nicht  vone inander  isoliert.  Ubergange 
aus einer Wor ta r t  in eine andere sind moglich,  wobei dieser Uber 
gang aus einer gram ma t i s chen  Kategorie in die andere  auch als ein 
Mittel  der Wor tbereicherung  auf tr i t t .

§ 44. Es muB betont  werden,  daB die Wor ter  zugleich mit dem 
Ubergang  in eine andere  gr ammat i sche  Kategorie auch andere  For- 
men bekommen. So n im m t  der sub s tan t iv ie r te  Inf in it iv alle Merk- 
male  des Sub s ta n t i vs  an: den Art ikel ,  die Dekl ina t ion  (das Leben,  
des Lebens, dem Leben.  . .). Geht  das Subs tant iv  in die Kategorie
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ik's Adverbs oder der Proposi t ion  t ibei , so verliert es den Artikel  
und die Mogliehkeit ,  dekl in ier t  zu werden,  z. B. das Adverb lieitn 

'aus deni Subs ta n t iv  das H e im , die Preposi t ion  trotz aus clem S u b 
s tan t iv  der Trotz  u a. Die auf diese Weise en ts t andenen  Worter  
e rha l ten  auch entsprechende  or thographische  Formen — die Sub- 
s ta n t i v ie rungen  werden grofi geschrieben:  der Kranke, das Sein,  das 
Aber u. a.; die Sub s tan t ive ,  die jedoch in andere W o r ta r t en  iiber- 
gegangen sind,  werden klein geschrieben:  lant, krafl,  abends, an- 
fangs u. a.

Wi r  l i n d e n  den U b e r g a n g  in e i n e  n e ue  Wort ar t  in v e r s c h i e d e n e n  i ndoeuropa i -  
s c h en  Sp r a c he n .

In der f ranzos i schen S p ra c he  ist d i e s e  Art  der W o r t b i l d u n g  sehr  ve r b r e i t e t .  Au f  
diese  We i s e  e n t s t e h e n  z ah l r e i c h e  neue  Worter ,  bes onder s  durch S u b s t a n t i v i e r u n g  
der I nf i n i t i ve :  le diner  ‘das  M i t t a g e s s e n ’ a u s  d e m  I n f i n i t i v  diner  ‘zu M i t t a g  e ssen' ;  
le scuper ‘das  A b e n d e s s e n ’ aus  d e m  I n f i n i t i v  souper 'zu A b e n d  e s s e n ' ;  le rire ‘das  
L a c h e n ’ aus  d e m  Ve rb  rire ‘ l a c h e n ’ u. a.  Ode r  durci i  das  S u b s t a n t i v i e r e n  der Par t i -  
z i p i en:  a u s  d e m  \ ' erb passer ‘v or i i b e r g e h e n ’ , p a rt i c i p e  pr e s e nt  passant  ‘vor i iber-  
g e h e n d ’ und das  S u b s t a n t i v  Ie passant  ‘der P a s s a n t ’ ; le m end ian t  ‘der B e t t i e r ’ 
ist das  s u b s t a n t i v i e r t e  p a r t i c ip e  pr e s e nt  v o m  Verb mcndier  ‘b e t t e l n ’ ; la die lee 
‘das  D i k t a t ’ ist das  s u b s t a n t i v i e r t e  p a r t i c ip e  p a s se  v o m  Ve rb dieter  ' d i k t i e r e n ’; 
Г a I lee ‘d i e  A I l e e ’ ist das  s u b s t a n t i v i e r t e  p a r t i c ip e  p a s s e  v o m  Ve rb  aller  ‘g e h e n ’ .

A u c h  der U b e r g a n g  e i ne s  A d j e k t i v s  in di e  Ka t e g o r i e  lies S u b s t a n t i v e  f i ndet  
s t a t t ,  z. B.  aveugle  ‘b l i n d ’ (Adj . )  und Vaveugle  'der B l i n d e '  (Subs t . ) ;  es  k a n n  auch  
e i n  S u b s t a n t i v  in e i n  A d j e k t i v  i i bergehen,  z. B .  aus  d e m  S u b s t a n t i v  la rose ‘die  
R o s e ’ ist das  A d j e k t i v  rose ‘r o s a ’ g eb i l d e t .

Da  die  Worter  in der engl  i s chen Sp ra c he  fast ke i ne  m o r ph o l o g i s c h e  G e s l a l t u n g  
hab en ,  hat  der U b e r g a n g  in e i ne  ne ue  Wor t ar t  dort  e in e n  e i g e na r t i g e n  Cl iarakter.  
D i e  B e s t i m m u n g  der Wortart  im K o n t e x t  hangt  sehr  oft  v o n  der KVihenf olge  der  
S a t zg l i ed e r  ab,  z.  B.  The number of trees is great --  ‘d i e  Zali i  der B a u m e  ist g r o B ’; 
They number by scares—  ‘Sie  z a h l e n  nach  Ke r b e n ' .  AuHer  d e m  Ko n t ex t  <1 i> uen  
dazu  s pe z i e l l e  g r a m m a t i s c h e  Me r k ma l e :  the hand  ‘di e  H a n d ’ und to hand  ' aus han -  
d i g e n ’ ; the work ‘d i e  A r b e i t ’ und to work ' ar be i t e n ' ;  the gold  ' das  G o l d ’ unci gold  
‘g o l d e n ’ ; the rich ‘der R e i c h e ’ und rich  ‘re-i c h ’ u. a.

M a n k a n n  den  U b e r g a n g  in e i n e  a nd ere  Wortart  a u c h  in der r us s i s chen Sp r a c he  
beobac l i t e n .  So  t r i t t  i m Sa t z  Больной плохо спал  das  Wor t  больной als  S u b s t a n 
t i v  auf ,  aber  in der Gr upp e  больной че шеек ist es  e i n  A d j e k t i v .  D a s s e l b e  s i eh t  m a n  
in an d e r e n  Fa l l en :  ванная комната  und ванная; знакомый человек und знакомый.

§ 45. Die Mogliehkeit  des Ubergangs in eine neue W o r ta r t  ist 
dadurch bedingt ,  dafi die Grenze zwischen den W or ta r ten  auch noch 
in den al ten Per ioden der Spr achentwicklung  fliefiend war ,  z. B. 
die. Greuze zwischen dem Sub s ta n t iv  und dem Adjekt iv  (da diesel- 
ben gemeinsame grammat i sche  und semanti sche Merkmale  hat ten);  
auch die nomina len  Formen des Verbs beruhren sich mit  dem Nomen 
im allgemeinen.  Der Ubergang in eine neue Wor ta r t  exist ie r te  als 
wor tb i ldendes  Modell schon in den al ten Sprachper ioden und fand 
auch spa te r seine weitere Entwicklung .  Nicht  nur einzelne Wor ter ,  
sondern auch ganze Wor tklassen ents tehen,  indem sie sich aus be- 
s t i mmt en^R ede te i len  entwickeln.  So liegen den Prapos i t ionen  (der 
al ten Schicht) meistentei l s lokale Adverbien zugrunde:  auf, an, in, 
iiber usw.



72 W ege der B ereicherung  den dcu tscben  W o rtscha tzes

Die Wor t a r t  ist eine historische Kategorie,  ihre Ges ta l tu ng  
stelit im engen Zusa mmenh ang  mit  der Sprachentwicklung.

Der Ubergang aus einer grammat i sc hen  Wor ta r t  in die andere 
fiihrt oft zur Bi ldung  von g ram ma t i schen  H omo nym en .  Vgl. das 
Wort  g u t  (Adjekt iv und Adverb) und  Gut (Subs tant iv) ,  heim  (Ad
verb) — Heim  (Subs tant iv) .  Diese Art der Wor tb i ld un g  spiel t  im 
modernen Deutsch eine groBe Rolle und bereichert  unendl ich den 
Wor tscha tz .

Sie gl iedert  sich in einige U n te ra r te n ,  naml ich  Subs tan t i v i e rung ,  
Adjekt iv ie rung,  Adverbial is ie rung usw.,  je nachdem in welche 
Wor ta r t  die Worte r  iibergehen.

§ 46. Die groBte Be deutu ng  fiir die Bere icherung des W o r t 
bestandes hat  die Sub s tan t iv ie rung ,  d. h. der Ubergang der Worter  
verschiedener  Wortk lassen  (Verben, Adjekt ive ,  Prapos i t ionen  u. a.) 
in die Klasse der Sub s tan t ive .  Su bs t an t iv ie r te  Inf in i t ive ,  Adjek t ive  
usw. bekommen  die gram ma t i s che  Bedeu tung  eines Sub s ta n t i vs  (die 
Dingl ichke it ) .  Sie t re ten in dessen syn tak t i schen  F un kt io ne n  auf 
und e rhal ten  alle inorphologischen Merkmale  des S ubs ta n t iv s  (Ge- 
schlecht .  Zahl,  Fall).

1. Besonders verbrei te t  ist in der deutschen Sprache der s u b 
s tan t i v i e r te  Inf ini t iv.  Jeder  Inf ini t iv  kann su bs ta n t iv ie r t  werden.  
Su bs ta n t iv ie r t e  Inf ini t ive  gehoren zum sachl ichen grammat i s chen  
Geschlecht  und werden s ta rk  dekl inier t :  das Leben, des Lebens usw. 
Sie haben gewohnlich keine P lura l form,  was durch ihre S e m a n t i k  
bedingt  ist. Diese Su bs tan t iv e  bezeichnen hauptsachl ich  e inen 

\Zus t and  oder einen ProzeB und werden deshalb in der Regel im P l u 
ral nicht  gebraucht :  das Leben, das Dasein , das Liegen, das Schla-  
fen, das Sein  (Zustand);  das Lesen, das Gehen, das Springen (Pro
zeB). Durch den Bedeutungswandel  kann der su bs ta n t iv ie r te  Inf i
ni t iv seine urspri ingliche Se m an t ik  verl ieren und cine neue be k o m 
men, d. h. er kann einen ganz  neuen Begriff ausdri icken;  die friihere 
semant ische  Verwandtschaf t  mi t  dem Verb ist in diesem Fall  nicht  
so leicht ersicht lich:  Das Wort  das Wesen s t a m m t  vom m i t t e lh och 
deutschen Verb wesen ‘s e i n ’, j etzt  ha t  es infolge eines m e to n y m i
schen Bedeutungswandels  eine neue Semant ik ,  es bedeute t naml ich 
‘das Wesen’, ‘die G em t i t s a r t ’, ‘das Geschopf’.

I n d e s s e n  w a r  i h m  M i g t i o n s  G e s t a l t  u n d  Wesen i m m e r  r e i z e n d e r  g e w o r d e n .
( J .  W .  G o e t h e )

S e i n e  A u g e n  u n d  s e i n  H e r z  w u r d e n  u n w i d e r s t e h l i c h  v o n  d e m  g e h e i m n i s v o l l e n
Z u s t a n d e  d i e s e s  Wesens a n g e z o g e n .  ( J .  W .  G  о  e  t  Ii e)

Der Inf ini t iv wesen ist aus der deutschen Sprache  durch den I n 
f ini t iv sein verdrangt  worden,  das Subs tan t iv  das Wesen aber exi- 
s t ier t  auch jetzt ;  seine Verwandtschaft  mit  der eingebiiBten Infi- 
n i t ivform kann nur durch etymologische  Analyse festgestel l t  werden.
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Das Subs ta n t iv  das Vermogen bekommt  im Vergleich mit  dem 
Verb vermogen auch eine neue konkretere Bedeutung.

Fi i r  d a s  W o h l  i h r e r  T o c h t e r  h a t t e  s i e  o h n e  B e s i n n e n  das ganze Vermogen  
g e g e b e n .  (L.  F r a n k )

Einen  ana logen Entwicklungsprozel3 und Bedeutungswandel  kann 
man auch in anderen Fal len verfolgen: das Einkotnmen, das Auf-  
sehen, das Anliegen,  das Vergnugen.

2. Sehr verbre i te t  ist auch der Ubergang eines Adjekt ivs  in die 
Wor ta r t  des Subs tan t ivs .  Dieser Ersche inung liegt die urspri ing
l iche Zweideut igke i t  des Nomens zugrunde,  d. h.  dessen Fahigke it  
sowohl den Gegenstand  als auch seine Eigenschaft  zu bezeichnen.  
Dabei mul3 man die Restersche inung der a l ten  Undif ferenzier thei t  
im Gebrauch des Nomens,  d. h. den paral le len Gebrauch des S u b 
s t a n t i v s  und des Adjekt ivs,  von der e igent l ichen Sub s ta n t iv ie rung  
des Adjekt ivs  unterscheiden.

Es ist zweifelhaft ,  ob das Su bs ta n t iv  der Lau t  infolge der S u b 
s ta n t iv ie rung  des Adjekt ivs  taut  en t s t an den  ist. Wahrsche inl ich 
liegt hier  eine paral le le  E nt w ic kl ung  des Subs tan t ivs  und des Adjek
t ivs  aus dem al ten undif fe renz ier ten Nomen tu t  (der Laut  und 
laut) vor.  Dasselbe la(3t sich iiber das Sub s ta n t i v  das Licht,  ahd.  
l ioht (das Licht  und hel l ) sagen.

In der modernen  deutschen Sprache dagegen beobachten  wir 
eine e igent l iche S ubs t an t iv ie rung  dcr Adjekt ive,  wobei es sowohl 
kurze als auch f lekt ie rte  Formen sein konnen.  Die Su b s t an t i v ie 
rung  der Kurzform eines Adjekt ivs  findet  in der deutschen Sprache 
sehr oft s ta t t .  Solche subs tan t i v ie r te n  Adjekt ive  konnen konkrete 
Gegens tande  und abs t rak te  Begriffe bezeichnen.  So en t s ta nde n  das 
Grun, das Gut  aus den Adjek t iven  grtin, gut,  das ijbel  aus iibet 
u. a. Solche su bs ta n t i v i e r ten  Adjek t ive  e rha l ten  morphologiscl ie 
und or thographische Formen des Sub s tan t ivs ,  werden mit  dem Arti- 
kel gebraucht ,  gro(3 geschrieben und s ta rk  deklinie rt .  Noch ofter 
f inde t die S ubs t an t iv ie rung  der f lekt ie r ten Form £ ta t t ,  also des 
Adjekt ivs  in der a t t r ib u t i v e n  Funk t io n .  Fast  jedes Adjekt iv ,  auch 
in der Kompara t iv-  und  Super lat ivstufe,  kann,  im Grunde  genom- 
men,  su bs t an t iv ie r t  werden:  der Al le,  der Kranke, der Altere, der 
Bessere, der Liebste usw.

Die Kleine w i r d  s i ch  f r eu e n ,  w e n n  i ch  i h r  sage .  (A.  S  e g  h e  r s)

I c h  h a t t e  a u c h  n i c h t s  Besseres g e w i i n s c h t .  (A.  S e g h e r  s)

S i e  l a u f t  n o c h  i m m e r .  . . a u f  d e r  S u c h e  n a c h  i h r e m  Liebsten. (A.  S e  g  h e r s)

Solche Sub s ta n t ive  werden wie Adjekt ive  dekl inier t  (schwach 
oder stark):  der Al te,  aber ein A l t e r ; der Kranke,  aber  ein Kranker. 

A l s  sie.  . . d u r c h  d a s  P o r t a l  h i n a u s  ins Freie t r a t e n .  ( T  h.  M a n n)
M a n  b e r i i h r t e  d en  e i n g e z a u n t e n  G a r t e n  n i c h t ,  . . . s o n d e r n  w a r  g l e i c h  im 
Freien. ( T  h. M a n n)



Das gram ma t i s che  Geschlecht  des Subs ta n t ivs  hangt  vom biolo- 
gischen Geschlecht  des von ihm bezeichneten Lebewesens ab: der 
Kranke, die I\ranke\ der Alte,  die Alte.

Die a t t r i b u t i v e n ,  abs t rak te  Begriffe ausdri ickenden Adjekt ive
werden oft sub s ta n t i v ie r t .  Solche Subs tan t i ve  sind meist sach 1 ichen
Geschlechts ,  ohne P lura l form und werden haufig schwach dekli-
nier t ,  da sie hauptsach  1 ich mi t dem bes t imm ten  Artikel gebraucht
werden:  das Schone, das Ganze, das Gate u. a.

Das Ganze w a r  e i n e  z i e m l i c h  v e r t r a c k t e  G e s c h i c h t e  m i t  z i e m l i c h  v e r t r a c k t e n  
M e n s c h e n .  (A.  S  e  g  h e r  s)

Olme Artikel  und nach etwas und nichts  wird aber soldi  ein 
sub s t an t iv ie r t e s  Adjekt iv  s ta rk  dekl inier t .

Boses mu f i  m i t  Bosem e n d e n .  ( F  r. S  с h i I 1 e r)

Ich  f r e n t e  m i c h ,  wei l  d i e  T r a u e r  a u s  i h r e m  G e s i c h t  v e r f l o g ,  a l s  h a t t e  i ch 
sie a n  e t w a s  Gutes e r i n n e r t .  (A.  S e g h e r s )

Ich  h a t t e  a u c h  n i c h t s  Besseres g e w i i n s c h t .  (A.  S e g h e r s )

Su bs ta n t iv ie r te  Adjek t ive  verandern  manc hma l  auch ihren Sinn- 
geha l t .  So bedeutet  der A l t e  nicht  nur ‘der al te Mensch’, sondern 
auch ‘der V a t e r ’, ‘der M a n n ’. Das Sub s ta n t iv  die Eltern  bedeutet  
jetzt  ‘Vater und M u t t e r ’ und nicht  ‘die A l t e r en ’, der Bose bezeich
net euphemis t i sch  ‘den Teu fe l ’, der Oberst ist die Beze ichnung eines 
Mi l i ta rgrades ,  e igent lich die Super la t ivs tufe  vom Adjekt iv  aber\ 
dazu solche wie der Fiirst (vom ahd.  furisto)  ‘der e r s t e ’; der Herr 
(vom ahd.  her, heriro) ‘der H o h e re ’ u. a.

3. S u bs ta n t iv ie r t  werden auch Par t iz ip ien .  Das subs tan t iv ie r te  
Pa r t i z ip  I bezeichnet  gewohnlich die handelnde  Person: der Rei- 
sende, der Vorsitzende, der Liebende.  Das Par t izip  II weist  auf eine 
Person hin,  fiir die ein Zus tand  oder eine Eigenschaf t  typ isch ist: der 
Verwundete, der Verwandte, der Gesandte, der Bekannie, der Ge- 
liebte. Sic werden wie a t t r i b u t i v e  Par t iz ip ien deklinie rt .  Die sub- 
s t an t iv ie r te n  Par t iz ip ien ,  wie auch andere Wor ta r ten ,  er leiden oft 
einen Bedeutungswandel ,  so z B. der Vorsitzende, der Gesandte.

4. In der modernen deutschen Sprache kann eine belicbige Wort- 
art  su b s t an t i v i e r t  werden:  Pronomen,  Konjunkt ion ,  Propos i t ion usw. 
Oft sind das ind iv idue lle  Wortschopfungen .

. . .  d a  s p r a c h  a u c h  s c h on .  . das Gegeniiber a u f  m i c h  I os,  d i e se r  j u n g e  Auf-  
g e r e g t e  in O c k e r g e l b , .  . (A.  Z w e i  g)

D i e  H e b a m m e .  . , d i e  aucl i  F r a u  H a r d e k o p f  bei  i h r e m  Letzten G e b u r t s h i l f e  
g e l e i s t e t  h a t t e .  . . ( W.  В r e d e 1)
D a  h a s t  d u  k e i n  Wenn und Aber g e b r a u c h t ,  d u  h a s t  n u r  g e h o l f e n .  (A.  S e - 
g  li e r s)

H a l f  ihr  d o c h  k e i n  Weh und Ach. ( J .  W .  G o e t h e )

N o c h  e h e  d e r  O b e r w a c h t m e i s t e r  s e i n  Nein a u s g e s p r o c h e n  h a t t e ,  e r h o b  s i ch  
de r  V o r s i t z e n d e ,  u nd  a l l e s  p o l t e r t e  h o c h .  ( R.  В  r  a u n ej 
H i e r  g a b  es  ke i n  Weiter.  ( I I .  '/. i 11 u e r)
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Fs gibt auch Falle des S ub s ta n t i v ie rung  ganzer W o r t v e r b i n d m r  
,gen, der sogenannten Zusannnenruckungen:  Springinsfeld,  Vergip- 
meinnichl , Lebewohl, Riihrmichnichlan , Geratewohl , Meinesglei- 
chen, Gottseiheiuns , Selbstbewufltsein u. a. (siehe S. 45 —47)

Die Sub s t an t iv ie rung  ist also cine produkt ive  Art dcr W o r t 
bi ldung  und spiel t  in der deutschen Sprache eine gro/.Зс Rolle bei 
der Bere icherung des Wor tbestandes.

§ 47. Je tz t  be trach ten  wir die Adjck tiv ie rung ,  d. h. den Uber- 
gang des Subs tan t ivs ,  Adverbs,  Par t iz ips  in die Wor ta r t  des Adjek
tivs.  Die AdjekWvierung erschien historisch spater  als die S u b s t a n 
t iv ie rung ,  ist aber eine produkt ive  Wor tb i ldu ngsar t  der deutschen 
Sprache.

1. Der Adjck t ivie rung  des Su bs ta n t iv s  liegt die Moglichkeit  se i
nes Gebrauchs in der p r ad ik a t iv en  F un kt ion  zugrunde , in welcher 
das Su bs tan t iv  sich dcr Bedeutung  nach dem Adjekt iv  nahert .

N u n  b e s i n n e  d i c h  d e n n !  e s  isl Ernst. (.1. W .  G o e t h e )

M a n  w i r d  m i r  g l a u b e n ,  d a f i  es  m i r  ernst ist .  a b z u f a h r e n .  (A.  S e g  h e r s)

Aus dem prad ika t ive n  Gebrauch  des Wortes Scluild ‘schuld 
s e i n ’ en ts tand  auch das Adjek t iv  scluild — Er ist schuld.  Auf diese 
Weise en twickel ten  sich auch die Adjek t ive  schade, bcinge, well, 
angst  aus den entsprechenden Subs tan t iven .

N i m m  m i c h  l i ier  r a u s .  i ch h a b e  s o l ch e  A n g s t !  ( H .  F  a M a d  a)

M i r  w u r d e  a ng s t .  (T h.  H  a r v с h)

D a s  Z a p f c h e n  i m  H a l s e  w a r  weh u n d  w u n d ,  d i e  l . u f t  g i n g  i h m  n i c h t  w i e  
s o n s t  d u r c h  d e n  v o n  de r  N a t u r  h i e r z u  v o r g e s e h e n e n  K a n a l . (T h.  M a n n)

Dabei werden solche Worter  auch graphisch  wie gewohnliche 
Adjekt ive  wiedergegeben,  sie werden klein geschrieben.  Manche 
soldie r ad jek t iv ie r ten  Subs tan t i ve  werden nur in der p rad ika t iven  
Fu nk t io n  gebraucht ,  z. B. schade, angst , schuld, feind.  Solche aber 
w'ie ernst, bange, weh u. a. konnen auch in der a t t r ib u t iv e n  F u n k 
t ion auftreten:  Ich habe ein b a n g e s  Gefiihl, ein w e h e s  Gefiihl. Er 
ist ein e r n s i e r  Mensch.

Infolge der metonymischen  Uber t ragung der Namensbezeich- 
nung  von e inem Gegens tand auf seine Farbe werden auch manche 
Su b s t an t i v e  a b j e k t i v ie r t , die Blumen oder Friichte bezeichnen.  So 
en ts tehen  die Adjekt ive  rosa aus dem Subs tan t iv  Rose, lila  aus dem 
frz. l i las  ‘F l ie d e r ’, orange aus Orange u. a. (siehe S. 137— 142).

Zu den ad jek t iv ie r ten  S ub s ta n t ive n  zahlen wir auch die Bil- 
dungen mit  dem Suffix -er, die eine te rr i tor ie lle  Herkunf t  oder 
Zugehor igkei t  zeigen. Zu diesen Wor te rn gehoren solche wie Berl i
ner, Leningrader, Moskauer u. a.,  z. B. die Pariser Museen, die 
Moskauer Bewohner, die Leningrader Strafien usw.

Das Suffix -er und die Gro(3schreibung zeigen ihre Zugdiorig-  
kcit zum Sub s tan t iv .  Der Fn ts te h u n g  nach sind das Geni t ivp lu
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га I i a von Subs tan t ive n  mit  der Bedeutung  der ter ri tor iel len Zuge- 
hor igkei l:  Berliner Wi t z  ‘der Witz  Be r l i ne r ’. Aber weil diese Su b
st i tut ive in der a t t r ib u t i v en  Funkt ion  auf tre ten,  werden sie als 
gewohuliche  Adjek t ive  in erstar r te r  Form aufgefaf.it.

2. Ziemlich oft findet  der Ubergang  des Part iz ips  in die Wor ta r t  
des Adjek tivs  s ta t t ,  wobei sowohl das erste wie auch das zweite 
Pa r t i z ip  ad jek t iv ie r t  werden kann.  Solche ad jek t iv ie r te  Par t iz ipien  
ve raudern  sich der Form nach nicht ,  aber sie verl ieren ihre verba len 
Merkmale  — naml ich die Kategor ien des Genus,  der Aktionsar t ,  
der re la t ive n  Zeit  — und bekommen qua l i ta t iv e  Merkmale des 
Adjekt ivs.

a) Sie werden sowohl in der a t t r ib u t i v e n  wie auch in der pradi- 
ka t iven  Funkt ion  gebraucht ,  obwohl der Gebrauch des Par t iz ips  I 
in der p r ad ik a t iv en  F u nk t io n  nicht  ublich ist.

E s  w a r  e i n s  d e r  auffa l len d en  M a d c h e n  g e w e s e n .  ( H .  M a n n)

S e in  g e l b e r  M a n t e l  w a r  e t w a s  z u  w e i t ,  z u  auffa l lend .  (В.  К  e 1 1 e r  m  a u n)

Aii ffa ltend  ist hier schon ein Adjekt iv  und wird in der p r a d i 
kat iven  Funkt ion  gebraucht .

Man kann eine Reihe von ad jek t iv ie r ten  Par t iz ip ien  I anfiihren, 
die die Fahigke i t  besi tzen,  p rad ika t iv  aufzutreten:  auffallend,  
wiitend, reizend, vermogend, anwesend, erschiitternd, rusend u. a.

Warm: . . J e l l  w e r d e ,  K a m e r a d !  I ch  w e r d e —  Rasend b i n  i ch,  d a s  ist 
w a h r  —  d a s  ist d e i n  W e r k  —  so w i l l  i ch a u c h  j e t z t  h a i u l e l u  w i e  e i n  
R a s e n d e r .  ( F  r.  S c h i l l e r )

Flier ist das Pa r t iz ip  I endgul t ig  zum Adjekt iv  geworden und driickt 
eine Eigenschaf t  des Gegen.standes aus.

Adjek t iv ie r t e  Par t iz ip ien  bilden Komparat ivstufen :  reizend, rei- 
zender, am reizendsfen; ausgelassen, ausgelassener, am ausgelas- 
sensten.

Glanzender z u g l e i c h  u n d  riihrender w a r  n u n  E m m i .  ( H .  M a n n)

L a d y :  . . . D e r  ausgelassenste B u b e  ist zu  v e r z a g t ,  u n s  e t w a s  Be-  
s c h i m p f e n d e s  z u z u m u t e n .  ( F  r.  S с h i 1 I e r)

b) Solchen ad jek t iv ie r ten  Par t iz ip ien  konnen Adverbien des 
Grades sehr, zu, besonders, recht, hoch u. a. vorauges tel l t  werden.  
Das zeugt davon ,  daf3 das Adjek tivi sche  das Verbale iiberwiegt, und 
bctont ,  da/3 diese Worter  schon der Wor ta r t  der Adjek tive  angehoren.

M a n c h e  K u n d e n  m a c h t e n  j e d o c h  e i n  re c h t  erschrockenes ( i e s i c h t .
(A.  S  c h a r r e  r)

S e i u e r z e i t  i m  F r a n k f u r t e r  P a r l a m e n t  b a t t e n  g e w i s s e  hoch  bedeutende
M a n n e r  g e s e s s e n .  ( H .  M a n n)

c) Und endl ich t re ten  sie mit  dem nomina leu  Priifix tin- in Ver- 
b indung:  unauf fallend,  unvermogend, unerfahren, unberilhrt u. a.
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Nach Analogic mit  solchen ad jek t iv ie r ten  Par t iz ip ien  wird a u s  
S ub s t an t i ven  mit  Hilfe des Suffixes -t  und verschiedener Prafixe:  
be-, ge-, er-, ver-, zer-, um-, ein-, iiber- u. a. eine grof3e Gruppe  von 
Adjek t iven gebi ldet .  Solche Adjek t ive  konnen aus beliebigen S u b 
s ta n t iv en  abgelei tet  werden:  begabt, beleibt, befruckt, beringt,  
behemdet, bestrtimpft,  geschiirzt, gebliimt,  gehurnt,  geddert, bezopft, 
bejahrt, bebrillt,  behaudschuht  u. v. a.

E r  s p r e i z t e  d i e  g e l b  behandschuhten H a n d e .  ( H .  M  a  n  n)

.3. Die Adjek t iv ie rung  der Adverbien ist auch moglich,  aber 
dieser ProzeB ist auf3erst komplizier t .  Denn zwischen einem Adverb 
und e inem qua l i t a t iv en  Adjek t iv  in der Kurzform exist ier t  kein 
deut l icher  Unterschied.  Das Adjek tiv unte rsche ide t sich vom Ad
verb morphologisch dadurch ,  da(3 das erste flexionsfahig ist, d. h. 
es kann verschiedene Endun gen  (des Geschlechts,  der Zahi und des 
Falls) bekommen.  Was  das Adverb anbe t r i f f t ,  so ist es voll ig un- 
verander l ich .  Die Kurzform des Adjek tivs  bekomm t auch keine 
Enduing und darurn ist es in der modernen  deutschen Sprache un m og 
lich, das Adjek t iv  auf ierhalb des Kontex tes vom Adverb zu unter-  
scheiden,  z. B. g u t  kann sowohl als Adverb wie auch als Adjek tiv  
auf tre ten:  Dieser Mensch ist g u t  (Adj.),  Er arbeitet g u t  (Adv.).  Das 
charak te r i s ie r t  in erster Linie q u a l i t a t iv e  Adjek tive .  In manchen 
Fal len kann man jedoch von dem Ubergang der Adverbien  in die 
Kategorie des Adjek tivs  sprechen.  Gewohnlich  werden solche Adjek
t ive  mit  einer Kopula p rad ika t iv  gebraucht ,  z. B. zuwider — Er 
ist mir z u w i d e r ,  vorhanden — Dieses Buck ist jetzt  vorhandetv,  
zufrieden — Er ist z u f r i e d e t i ,  apart  — Dieses Zimmer ist ganz  
a par t .  Es exist ie rt  auch die Mogl iehkei t ,  sie a t t r ib u t i v  zu gebrau- 
chen: ejn z u f r i e d e n e r  Mensch, ein a p a r t e s  Zimmer,  der Ferne  
Osten, ein se l t ener  Fai t  u. a.

4. Die Ad jek t iv ie rung  der Prapos i t ionen  findet  auch s t a t t ,  z. B. 
u n t e r — der untere Stack ; hinter  — die hintere  Bank-, aujier — 
die auf,ere Seite.

A n m e r k u n  g: D e r  a t t r i b u t i v e  G e b r a u c h  d e r  P r a p o s i t i o n e n  ist 
a u c h  in  a t t r i b u t i v e n  Z u s a i n m e n s e t z u n g e n  f e s t z u s t e l l e n ,  in  d e n e n  d i e  P r o p o s i 
t i o n  a l s  B e s t i m m u n g s w o r t  a u f t r i t t :  Unterstufe, Zwischenpause, I n la u t  usw.

§ 48. Die dr i t t e  Abart  des Ubergangs  in andere  Wor t a r ten  ist 
die Adverbia l i s ie rung,  d. h. der Ubergang  der Wor te r  aus verschie- 
denen W or ta r ten  in die des Adverbs.

1. Die Mogliehkeit  der Adverb ia l i s ie rung  verschiedener nomina- 
ler Formen wird dadurch bedingt ,  da(3 die Adverb ien ihrer Herkunf t  
nach Eigenschaft swor ter  und auch Kasusformen der in der Funkt ion  
der Adverb ia l ien  (des Ortes,  der Zeit ,  der Art und Weise u. a.) er 
s ta r r te n  Nomen sind:  morgens, abends, zu Hatise, nach House usw.

2. In Adverbien konnen sowohl zusammengesetzte  Wor te r iiber- 
gehen: andererseits, niemals,  innerhalb, damcils, mill lerweile,  sonn-
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lags als auch pnipos i t io na le  K o n s t n i k t ioneu: iiberhuupt, aufwurts,  
zuriick, bisweilen usw.

I ch  r a n n t e  iM' wol n i i ich sonn t ag ' s  w i e  w e r k t a g s  i m n i c r  in d e m  g l e i c h e n  A n z u g .
( H .  M a г с Ii w  i 1 /, a)

D i e  B i l d u n g  del" Adverbien aus solchcn Kons t ruk l ioncn dauert  
auch jei/.l nodi an.  Manchmal  werden sie ge trennt  gesehricben:  zu 
House, nach House, seit  kurzem, im ganzen, im allgemeinen, bei 
wei /cm  ii. v. a. Aber  diese Schreibweise i l lustr icrt  n u r  das Zuriick- 
b le iben  der Rechtschrc ibung ini Vergleich mil dor Entwic klun g  dcr 
miindi ichen Sprache.  Man kann vermuten ,  daB auch diese Adver 
bien im ProzcO ihrer wei teren En twicklung  zusaimnengesehriebcn 
warden;  davon zeugen solche Bcispielc wie zur иск (ahd. z i rucke 
‘h in te r  dem R( icken’), iiberhuupt (mhd.  iiber honbel), zuhauf  aus 
zu Hauf,  zuwege aus  zu Wege (sein).

.3. Als Beispiclc des Ubergangs  dcr oft ad jek t iv ie r ten  Par t iz ip ien  
in die Wor ta r t  des Adverbs konnen folgende Worter  dienen:  uner- 
wartcl, volIkununen, umgckehrl, anscheinend, auffallcnd.  Dabei 
verander t  sich die Se m an t ik  des Adverbs so, d a (3 die Bedeutung  des 
Adverbs  sich von dcr ursprungl iehen des Verbs ent fe rnt ,  z. B. Dieses 
Made hen ist a n  f f a l l  en d  schon. Manchmal  bekommen solche Ad- 
verbicn sogar das Element  .s nach Analogic mit  abends, z. B. ver- 
gebens — V e r g e b e t i s  habe ich auf  dich gewartet.  Die Adverbien  
auf fal lcnd  nud vergebens haben ilireu semaii t ischen Z us am me nha ng 
mit  den Verben auf fallcn  und vergeben ganz verloren.

§ 49. Intercss,' int und wicht ig sind auch die Fal le des U b e r 
gangs der Worte r  verschiedener Wortk lassen zur Proposi t ion.  Die 
a l te  Sellicht dcr Praposi t ionen  bei, auf, nach, durch u. a. hat  sich 
aus den Lokaladverbicn entwickel t .

In die Kategorie der Prapos i t ionen  konnen auch andere  Rede- 
tei le iibergehen,  z. B. Subs tan t ive :  kraft,  laut, tratz, s ta t t  u. a , 
manchma l  e rs ta r r te  Geni t ivkons t ru k t ion en :  mittels,  zwecks. P r a p o 
s i t ionen  konnen  auch auf Grund der Par t iz ipien ents tehen,  z. B. die 
Propos i t ion wcihrend — zuerst war es nur das Par t izip  1 vom Verb 
wdhren ‘d a u e r n ’; die Proposi t ion  entsprechend en twicke l te  sich aus 
dem Pa r t iz ip  I des Verbs entsprechen, die Praposi t ionen  abgesehen, 
ausgenoniinen s ind ursprungl ichc Par t iz ip ien  11 der Verben absehen, 
ausnehmcii.  Der semant ische  Z us am menhang  dieser Praposi t ionen  
mit  den en tsprcchenden  Verben ist noch ganz dent 1 ic h . Praposi t io-  
nale Ko ns t ru k t io ne n ,  d. h. Verb indungen von Subs tan t iven  mit  
Pr apo s i t ion en ,  werden zu Praposi t ionen:  infolge, zufolge, ans ta t t , 
inbezug, zuliebe  u. v. a.

A u c h  v e r l i e f i  P r i b i s l a v ,  in fo lge  d e r  V e r s e t z u n g  s e i n e s  V a t e r s ,  S c h u l e  a n d
S t a d t .  ( T  h .  M a n n)

I h r e r  T h e o r i e  z u f o l g e  m i i B t e n  S i e  w e n i g e r  g e s u n d  s e in .  (T h.  At a n n)
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Die Bi ldung  solcher Prapos i t ionen hat  sich noch nicht ganz voll- 
/.ogcn, deswegen findet  man inanche Schwankungen  in der Schreib- 
wi'ise: infolge und in Folge, anstelle und an Ste l le , aiifgrund und 
auf Grund.  Obwohl  diese Verb indungen  aber get rennt  geschrieben 
werden,  ist hier jedoch von einem Ubergang zut Propos it ion zu 
sprechen,  was sich da nk  der von ihnen zu erfii l lenden Funkt ion  
beweisen laf t t , z. B. an Stelle,  auf  Grund, zum /week,  in hezug u. a.

U n d  d a s  b e l e b e n d e  G a s  w u r d e  d e n  S t e r b e n d e n  z u m  Z w e c k  e i n e r  l e i z t e n  
A n f e u e r u n g  u n d  H i n l i a l l u u g  i h r e r  K r a f t e  z u g e f i i h r t .  (T h.  M a n n )

N e i n ,  e i n g e l e b t  w a r  er  n o c h  k e i n e s w e g s .  . . n o c h  a u c h  in b e z u g  a u f  d i e  A n p a s -  
sur ig s e i n e s  O r g a n i s m u s  a n  d i e  so s eh r  e i g e n t i i m l i c h e n  a t m o s p h a r i s c h e n  
V e r h a l t n i s s e .  ( f  h M a n ill

§ 50. F in Ubergang von Subs tan t iv en ,  von Adjekt iven,  von P r o 
nomen und von Adverbien in die Wor ta r t  der Konjunkt ionen  ist 
im modernen  Deutsch sel ten zu beobachten.  Als Beispiele des Uber- 
gangs des Subs tan t iv s  und des Adverbs in die Wor ta r t  der Kon- 
junk t ion  konnen folgende Worte r  dienen: falls, ebenfalls, f  re i I ich, 
allerdings, namlich,  trotzdem, nach dem u. a.

In folgendem Satz Er ist d a h e r  gekommen  ist daher ein Adverb 
und t r i t t  als Adverb ia le  des Ortes auf, jedoch ini Satz Ich maple an 
diesem Tage fort, d a h e r  kam es, dafi ich dich nicht selten konnte 
ist daher eine be iordnende  Konjunkt ion .  Es koniml vor,  daB auch 
Adjek tive  und Pronom cn in Konjunkt ionen  iibergehen, was aber iliren 
Gebrauch  in der al ten Funkt ion  nielil aussehlielot , z. B. Er wird 
auch f e r n e r  im A m i  hleihen ferner ist ('in Adverb in der Koiu- 
parat ivstufe ;  Diese F rage ist wicht ig, f e r n e r  ist sie auch in feres- 
sant ferner ist eine be iordnende  Konjunkt iou  Dasselbe 1аШ 
sich von den Wor te rn welter, allein  u. a. behaupten .  Er wolinl 
ganz  a l l e i n  — hier ist allein  ein Adverb.  Ich war bei Him, a l l e i n  
ich traf ihn nicht  an — hier ist allein  eine Konjunkt iou .  Konjunk
tionen en ts tehen auch infolge der Zusammense tzung  der Pronomen 
mit  Prapos i t ionen  oder Adverbien:  deswegen, deshalb, indem u. a.

§ 51 Die Verbal i sie rung oder die Bi ldung der Verben aus ver- 
schiedenen W or ta r ten  ist auch eine verbrei te te  Erscheinung.

Es sind schwache Verben,  die aus anderen  Wo r ta r ten ,  meist  aus 
Adjek t iven  und Subs tan t iven ,  ohne wor tb i ldende  Affixe gebildet  
werden.  Die auf diese Weise en ts tande nen  Verben e rha l tcn  nur 
g r amm at i sc he  Affixe und FleXionen, z. B. aus dem Adjektiv  grim 
ents teh t  das Verb griin-en,  aus dem Su bs t an t iv  Frilhstiick das Verb 
friihsftick-en,l

§ 52. Infolge der Erwei te rung  der gramma t i s chen  Funk t io n ,  in
folge des IJbcrgangs der Wor te r  aus einer gramma t i s chen  Kategorie

1 N a l i i Tc s  s i e h e  М.  ,4.  С т  e ii a u о и л,  О ю в о о б р а - ю н а н и е  с о в р е м е н н о ю  i 
м е ц к о г о  я з ы к а ,  М. ,  Из д .  л и т .  на и н о с т р .  я з . ,  1953,  с тр .  282.
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in eine andere  sind also viele neue Wor ter  en ts tanden;  sie ents tehen 
auch jetzt ,  denn  dcr F.nhvicklungsprozel3 der W or ta r te n  ist nicht  voll- 
endc t ,  mid es lassen sich verschiedene Wege der Bere icherung einzel- 
ncr W or ta r te n  (lurch neue Wor te r  in jeder modernen Sprache  verfolgen.

Dcr I Ibcrgaug aus einer W or ta r t  in die andere ist eine p ro duk
t ive,  lebendige Art der Wor tb i l dung ,  die eine groBe Bedeutung  fur 
die Bereicherung  des Wortschatzes der deutschen Sprache hat .  Die 
Wor te r ,  die auf diese Weise en ts tand en  sind,  verl ieren oft ihren in
neren Zu sa m m e n h a n g  mit  den a l ten  S ta m m en  und bilden neue 
W o r t s t am m e ,  die schon selbst  als Zent ren  der Wor tb i ld ung  dienen,
d. h. dafi auf deren Grundlage  neue Worter  gebi ldet  werden.  Feind,  
Freund u. a. s ind ihrer E tymologic  nach al te Part iz ip ien ,  deren 
ursprungl iche Formen schon langst aus der Sprache verschwunden 
sind.  In der modernen  deutschen Sprache sind sie se lbs tandige  W o r 
ter,  die berei ts  andere Begriffe ausdri icken und nicht  nur den W o r t 
bestand der deutschen  Sprache bereichern,  sondern auch als Zentren 
ganzer Wor t fa m i l i en  dienen konnen,  denn mit  ihrer Hilfe lassen sich 
neue Worte r  b i lden ,  z. B. aus dem Sub s ta n t i v  der Feind  sind feind- 
l ich , Feindschaft ,  feindselig, Feindseligkeit  gebi ldet ;  aus dem S u b 
s t an t iv  der Freund  — freundlich, Freund! ichkeit, Freundschaft,  
freundschuft lich , sich befrettndciv, aus dem subs t an t iv ie r t en  Adjekt iv  
Herr haben  sich viele Wor ter  entwicke lt :  herrenlos, Herrin, Herr- 
schaft, herrschaftlich, herrisch, herrlich, Herr!ichkeit,  Herrscher(in), 
lierrschen und dazu noch eine ganze Menge von Zusammense tzungen.

AuBerdem ents tehen  auf Grund des Ubergangs  in andere  W o r t 
a r ten  viele H om on ym e,  die auch den Wor tscha tz  der deutschen 
Sprache  bereichern.

Vertreten s ind auch aus pertnischen Salzen und Gipsen g e b i l d e t e  
Salzdotne (gebildete ist Par t iz ip  II vom Verb bilden,  eigent l ich ' 
‘b e s t ehe nde ’), aber Ein sehr vernilnftiger, anstcindiger und g eb i l -  
d e t e r  Mann ist er (gebildeter ist ein Adjek tiv ,  welches dem S u b 
s t an t i v  eine q u a l i t a t iv e  Charak te r i s t ik  verleiht) .

Geschickt — Pa r t iz ip  II vom Verb schicken und daneben  ge- 
schickt  — ein Adjek t iv ,  z. B. der g e s c h i c k t e  Brief  (Par tiz ip  II) und 
der g e s c h i c k t e  Arbeiter  (Adj.).

Der Ubergang  aus einer Wor ta r t  in die andere ist also auch eine 
produkt ive  Art  der Bi ldung  neuer Wor ter ,  d. h. der Bereicherung 
des Wor tscha tzes  der deutschen Sprache.

К a p i t e I 6

Kiirzung

§ 53. Die Kiirzung ist die Wor t b i ldungsar t ,  mit  deren Hilfe 
die schon in der Sprache  exist ie renden Zusammense tzungen und 
W or tv e rb in du ng en  zu e inem Komplex abgekiirzt  werden,  z. B. HO 
ist die Kiirzung des zusammengesetzten Wortes Handelsorganisa-
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lion, SED  aber ist die Kiirzung der Wor t ve rb in dun g Sozial isf ische  
Einheitspartei  Deu tsch lands .„

D i e  K i i r z u n g  d e r  W o r t e r  u n d  W o r t v e r b i n d u n g e n  i s t  e i n e  s e h r  a l t e  E r s c h e i n u n g ,  
d i e  v i e l e n  S p r a c h e n  d e s  i n d o e u r o p a i s c h e n  S y s t e m s  e i g e n  i s t .  M a n  f i n d e t  A b k i i r -  
z u n g e n  1 ( A b b r e v i a t u r e n )  s c h o n  in  d e n  a n t i k e n  I n s c h r i f t e n  u n d  M a n u s k r i p t e n ,  wo  
s ie  a b e r  n u r  s c h r i f t I i c l i e r  A r t  w a r e n  u n d  b e i m  S p r e c h e n  in  i h r e r  v o l l e n  F o r m  g e b r a u c h t  
w u r d e n .  A l s  I l l u s t r a t i o n e n  s o l c n e r  a l t e n  A b k i i r z u n g e n  k o n n e n  f o l g e n d e  l a t e i n i s c h e  
A b b r e v i a t u r e n  d i e n e n :  A  —  annus.  D M S  —  dominus,  D S  —  deus, A g ls  —  ange- 
lus, A A  —  autores  (PI .  v o n  autor) u s w .  A b e r  a l t e  A b k i i r z u n g e n  s i n d  h a u p t s a c h l i c h  
a u s  k i r c h l i c h e n  T e r m i n i  u n d  E i g e n n a m e n  e n t s t a n d e n  u n d  h a b e n  k e i n e  b e s o n d e r e  
V e r b r e i t u n g  g e f u n d e n .  B i s  z u  u n s e r e r  Z e i t  s i n d  j e d o c h  m a n c h e  a l t e  l a t e i n i s c h e  
A b k i i r z u n g e n  i m  G e b r a u c h  g e b l i e b e n :  N N —  nomen ncscio ‘d e n  N a m e n  we i f i  i ch 
n i c h t ’ a l s o  ‘ u n b e k a n n t e n  N a m e n s ’ , n. b. —  nota bene ‘m e r k e  w o h l ’ u.  a.

G e g e n w a r t i g  g i b t  es  A b k i i r z u n g e n  in  v i e l e n  S p r a c h e n ,  z.  B.
in  d e r  f r a n z o s i s c h e n :  R. H.  s t a t t  Revue h is torique  ‘H i s t o r i s c h e  U m s c h a u ’ , 

Boulmiche  s t a t t  Boulevard S a i n t  M ichel,  F ISH  s t a t t  Federation Internationale  
Syndica te  d 'Ense ignement  ‘ I n t e r n a t i o n a l e r  V e r b a n d  d e r  L e h r e r g e w e r k s c h a f t e n ’ ;

in  d e r  e n g l i s c h e n  S p r a c h e :  M rs  s t a t t  mistress. PO W  s t a t t  Prisoner of War 
‘K r i e g s g e f a n g e n e r ’ . I n t e r n a t i o n a l  b e k a n n t  u n d  v e r b r e i t e t  i s t  j e t z t  d i e  e n g l i s c h e  
A b k i i r z u n g  S O S  —  Save our souls,  e i g e n t l i c h  ‘R e t t e t  u n s e r e  S e e l e n ! ' ,  d i e  z u m  N o t -  
s i g n a l  v o n  S c h i f f e n  a u f  d e r  See  g e w o r d e n  i st .

W e n n  e i n  S c h i f f  S O S  f u n k t ,  d a n n  h i l f t  m a n  e b e n .  ( H .  F  a I 1 a d a)

A l l b e k a n n t  ist d i e  a b g e k i i r z t e  B e z e i c h n u n g  des  i t a l i e n i s c h e n  K r a f t w a g e m v e r k s  
F ia t  —  Fabbrica I ta l ia n a  A u to m o b i l i  Torino.

E r  s t a m m t e  a u s  T u r i n ,  w a r  e i n  A r b e i t e r  d e r  F i a t - W e r k e  g e w e s e n  u n d  k o n n t e  
h i e r  i n  s e i n e m  F a c h  w e i t e r a r b e i t e n .  (A.  T  h о  m  a s)

V i e l e  A b k i i r z u n g e n  g i b t  es  a u c h  in  d e r  r u s s i s c h e n  S p r a c h e :  В Л К С М , вуз, проф
союз, универмаг  u.  a.

§ 54. Die Kiirzung ist urspri inglich als ein technischer  Hand-  
griff in der Schrif tsprache  en ts tanden .  Ihre E nt s te hun g hangt  aufs 
engste mit  der kompl iz ier ten  Technik des Handschre ibens  in den 
a l ten  Epochen  der Geschichte zusammen. Deswegen ha t te n  die al ten 
Kurzwor te r  einen ausgesprochen schr if t l ichen (graphischen) Charak- 
ter.  Die Schreiber  s t reb ten  offenbar danach ,  Material  und Zeit  zu 
sparen;  sie a rbe ite ten  besondere Abkiirzungen oft vorkomme nder  
Ausdri icke aus,  die tei lweise von der spa te ren  polygraphischen  
Technik l ibernommen wurden.  Zu solchen gehoren:  z. B.  — zum  
Beispiel, usw.  (u. s. w.) — und so weiter, u. a. — und andere, 
Anm.  — Anmerkung  u. v. a. Als Ursache der spa te ren  Abkiirzun- 
gen kann  auch die technische  Bequeml ichke i t  ihres Gebrauchs  gel- 
t en,  besonders auf dem Gebiete der Telegraphie,  der Technik,  des 
Mil i tarwesens,  auch auf dem Gebiete des Etsenbahnwesens ,  der 
Presse und der Wir tschaf t .  Die E n ts te h u n g  einiger Abki irzungen 
in der modernen deutschen Sprache  kann  auch durch eine beson-

1 U n t e r  d e m  F a c h a u s d r u c k  Abkiirzung  i s t  s o w o h l  d e r  P r o z e f i  des  A b k i i r z e n s  
a l s  a u c h  d a s  R e s u l t a t ,  n a m l i c h  d a s  a b g e k i i r z t e  W o r t  s e l b s t  z u  v e r s t e h e n .  I n  de r  
l e t z t e n  B e d e u t u n g  w i r d  a u c h  d e r  T e r m i n u s  das K urzw ort  u n d  das Abkiirzungswort  
g e b r a u c h t .
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dere,  in der Sprache wirkende  Gese tzmaBigkeit  e rklar t  werden.  
Hier ist die Hntwickiuiig der Zusammense tzung  geincint ,  die viele 
zusanuueugcsctzte Worter  der Art Kessels/einverh iiulcrungsniitteler- 
zcugungsgesel I sell nf  t in der deutschen  Sprache ins Leben gerufen 
hat .  Soldi  eine Schwerfal l igkei t  mancher  Zusannnense t/ .ungen und 
Wortverb ii idmigen ruft das nat i i r l iche Bediirfnis der Vere iufachung,  
(I. h. dcr Kiirzung, hcrvor.  Daher auch die Eu ts te hu ug  mancher 
Abkii rzuugswor ter  des Typus  H a p a g — Hamburg-A trier ikanische- 
Packctfahrl-Actien-Gesel IschafI oder Hauwewa  — Hаир two Her war le y '

Vor allein werden Fachausdr i icke  abgekiirzt ,  deswegeu gibt  es 
in der sogenannten  Umgangssprache  nur einzelne Abkiirzuugsworter .  
Im Laufe der letzten J ah rzeh n te  s ind in der deutschen Sprache 
viele Kurzworter  en ts tanden .  Zur I l lus t ra t ion  dien t  hier das Kurz- 
wort lexikon ,  das 1934 herausgegeben wurde  und 26 0 0 0  deutsche 
und f remde Abki irzuugswor ter  e n t h a l t . 1 Nati ir l ich sind neue Kurz
worter ,  die nach 1934 en ts t an den  sind,  in diesem Wor te rbuch  nicht  
zu finden.  Neue Kurzwor ter  bringt  das Abkiirzungsbuch,  das un- 
1 angst  in der DDR erschienen ist. 2

Nach dem Fn de  des zwei ten Wcltkr ieges  und der voll igen Zcr- 
schlagung des Faschismus begannen die demokra t i schen  Krafte in 
der Deutschen Demokra t ischen Republ ik ,  ein neues Leben aufzu- 
bauen.  All das,  was in der DDR auf dem Gebiete des okoiiomischcn 
und kul ture l len  Lebens en t s t anden  ist, ha t  seine Widerspiegelung 
in der Sprache  gefunden.  Das hat  viele neue Wor ter  und W or tv e r 
b indu ngen  ins Leben gerufen.  Manche dar unter  wurden abgekiirzt ,  
z. B. Weltgewerkschaf tsbund— W G B , Handelsorgan isation — HO,  
Freie Deutsche Jtigend — F D J ,  Deutsche Demohratische Reptib- 
l ik  — D D R  u. a.

55. Kurzwor ter  exis t ie ren in der Regel als Var ian ten  dcr 
unabgeki irzten Worter  und Wor t ve rb indungen .

« R e i n e r  W i s s e n s d u r s t » ,  s a g t e  R o b e r t ,  « d a s  h e i f i t ,  s p a t e r  sol i  i ch m a l  e i n e  R e d e  
h a l t e n ,  i i ber  d i e  A B F ,  a b e r  d a s  ist  nocl i  l a n g e  he r  » ( l i .  К  a n t)

A n  a l i e n  F a c h f a k u l t a t e n ,  in a l i e n  I n s t i t u t e n ,  i n  d e n  A k a d e m i e n  u n d  I n d u -  
s t r i e l a b o r s ,  i n  d e n  F i i h r u n g s g r e m i e n  d e s  S t a a t e s  u n d  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
O r g a n i s a t i o n e n .  in  d e r  A r m e e  u n d  a n  d e n  K u l t u r s t a t t e n  w i r k t e n  h e u t e  Abs o l -  
v e n t e n  d e r  A rbeiter-und-Bauem -F akuItaten. . . ( H .  К  a n t)

Hier wird die Abkiirzung AB F  neben der vollen Var ian te  Arbei- 
ter-und-Bauern-Fakultat  gebraucht .

In der Presse ist ofter die abgekiirzte Var iante FDJ  zu treffen 
als die voile Freie Deutsche Jtigend.

1 E.  P  f о h I, K u r z w o r t - L e x i k o n ,  L e i p z i g  Hl. i l .
J I I. К  о  b I i s с li к  e,  A b k i i r z u n g s b u c l i ,  L e i p z i g  1969.
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. . w u r d e  B r u n h i i d e  S c h u b e r t  a l s  A b g e o r d n e t e  de r  FDJ i n  d i e  V o l k s k u m m e i  
u n s e r e r  R e p u b l i k  g e w a h l t .  («J u n g e  W e i  t»)

Dabei aber auch:
D i e  Freie Deutsche Jugend ist  v e r p f  1 ich te t , d i e  V e r b u n d e n h e i t  z u r  f r i ed-  
1 i c he n  J u g e n d  de r  W e l t  z u  f e s t i g e n .  («J u n g e  W e i  t»)

Die voile Va r ian te  kann durch die abgekiirzte verdrangt ,  nianch- 
mal sogar durch ein neues Wor t  ersetzt  werden,  dabei  bleibt  das 
Kurzwort  unverander t .  Das koinint  in dem Fall  vor,  wenn das 
Kurzwort  schon als ein selbstandiges Wor t  aufgefaBt wird und 
unabha ngi g  von der vollen Var ian t e  exist ier t .  Solche Abkii rzungen 
wie U-Buhn, Flak, Рак, Krad  werden of ter gebraucht  als ihre vollen 
Varianten:  I 'ntcrgrundbahn, FIiegcrabwehrkanone, Panzerabwehr- 
kanone , Kraftrad.  In dem Fall Pak  ist die voile Var ian te  Panzerab- 
wehrkanone sogar durch eine andere — Panzerjdgerkanone ersetzt ,  
das Abkiirzungswort  ist aber unverander t  gebl ieben.  (Vgl. die russ. 
Эпрон, З А Г С , Д З О Т , Л О Т  u. a.,  deren voile Var ian ten  fast nie 
gebraucht  werden.)  Die Bedeu tung  der Kurzworter  ist dieselbe wie 
die der vollen Var ianten.  So bedeute t  die S-Balin dasselbe wie 
auch die Stadtbahn,  die T A N  — dasselbe wie die technisch begriin- 
deten Arbeitsnonnen.

f  § 56. Manche Abkii rzungen entwickeln sich infolge des oftcren 
Gebrauchs  auf verschiedenen Gcbie ten  des sprachl  ichen Verkehrs zu 
einer lexikalischen! F inhe i t .  Infolgedesseu werden sie als gewohn- 
liche Wor te r aufgefaBt und dringen in den a l lgemeinen Wor tbes tand  
der Sprache ein. Zu solchen gehoren Krad, U-Bahn, Kadewe u. a.

Alle Abkiirzungsworter  werden in z w e n G r u p p e n  e inge te il t :  in 
schriftIiche (graphische) und mi indl iche (pnonetische).

Unter  den sehrif 11 ichen vers teht  man solche, die nur als Re- 
su l ta t  des t e ch iiischen Handgriffes en ts t an d en  sind und keine laut- 
l ichen V ar i an ten  bekommen,  d. h. sie werden nicht  in der abge- 
ki irzten Form ausgesprochen,  sogar beim Lesen,  z. B. Rgt . ,  a. D.,  
usw., u. a. (Regiment ,  auBer Dienst ,  und so wei ter ,  und andere).  
Unter  den mundl ichen  dagegen vers teht  m a n  solche, die auch laut- 
1 ich ges ta l tet  und in der abgekiirzten Form ausgesprochen werden: 
A ITS,  SED,  U-Bahn, Flak  u. v. a. (Vgl. die russ. колхоз, комсомол, 
профсоюз, райком, вуз u. a.) Laut l iche (phonetische) Abki irzun
gen gehoren meistentei ls  zu der \ \ ro r ta r t  der Sub s tan t ive .  Aber 
bevor das Kurzwort  zu einer lexikal i schen Einhe i t  wird,  kann es 
einen langen Entwicklungsgang  durchmachen .  Dieser Entwicklungs-  
gang  liiBt sich an e inem Beispiel  verfolgen:  Zuerst  ist es wahr- 
scheinlich eine rein graphische  Abki irzung des Typus  FI. A.  K. 
von dem Wort  Fliegerabwehrkanone, da n n  bekomm t so ld i  eine 
Abkiirzung eine lau tl iche Gesta l tung ,  d h. sie wird iniind 1 ich aus 
gesprochen.  Paral lel  ges ta lte t  sie sich auch or thographisch zu einem
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cinhei t  1 ichen Komplex.  Soldi  ein neu en ts tandenes  Wort  besitzt  
verschiedene  Merkmale  des Wor tes — es wird zusammengeschr ie-  
ben und paBt sich dem phoneti schen und morphologischen System 
der Sprache an.

Die morphologische  Anpassung  des abgekiirzten deutschen Sub- 
s ta n t iv s  besteht  dariu ,  daB es einen Artikel  bekom mt  und sich 
nach der Zahl und dem Kasus verander t .  Das gramma t i sch e  Ge
schlecht  des Kur/.wortes wird gewohnlich nach dem des Grund-  
wortes be s t i nunt ,  wenn ein zusammengese tztes  Wort  abgekiirzt  
wird:  die Untergrundbahn  — die U - B a h n , der W'el tgewerkschaj ts- 
btind — der W G B ,  das Musch inengewehr — das M g .

Wenn eine Wor tv e rb in du ng  abgekiirzt  wird,  so be kom mt  das 
Kurzwort  das grammat i sch e  Geschlecht  des zu bes t immenden  Haupt -  
e lements  der ganzen Wor tgruppe:  die Soz ial  istisclie E i n h e i t s p a r t e i  
Deutschlands  — die SED.  Doch kommen manche  Abweichungen 
von dieser Regel vor. So wurden  die Photographie zu das Photo, 
der Kinemaiograph  zu das Kino  abgeki i rz t .>

Die Kurzwor te r  werden nach der Dekl ina t ionsar t  der Flaupt- 
komponente  dekl in ie rt ,  z. B.

daher  die D D R
der D D R
der D D R
d ie DD R

daher  das Krad 
des Kra- 

des usw.

Die Form des P lural s  der Kurzworter  ges tal te t  sich anders  als 
die der F lauptko mpo nente  der vol len Variante.  Una bhangig  davon,  
w'clches Suffix fiir die Mehrzahl  der vol len Var ian te  kennzeichnend 
ist, b ilde t das Kurzwor t die P lura l form mit  Flilfe des Suffixes -s: 
die Betriebsgewerksehaf(sleitung — die Betriebsgewerkschaftsleitun- 
gen ,  aber die BGL — die BGL’S', das Maschitiengewehr — die Ma- 
schinengewehre,  aber  das M g — die M g ’s ; das K r a f / r a d — die 
Kraf trader ,  aber  das Krad  — die K rads , der A m er ik aner— die 
Amerikaner,  aber der A m i  — die Amis' ,  der Las/kraftwagen  — die 
Lastkraftwagen,  aber  der Lkw  — die Lkm'S u. a. ,

Nom. die Deutsche Demokratische Repubtik
Gen. der Deutschen Demokrat ischen Repuhl ik
Dat.  der Deutschen Demokrat ischen Republ ik
Akk. die Deutsche Demokrat ische Republ ik

Nom.  das Kraftrad
Gen. des Kraftrades usw.

D i e  A n k n t i p f u n g  des  S u f f i x e s  -s ; in d a s  K u r z w o r t  in d e r  M e h r z a h l f o r m  w u r d e  
w a h r s c h e i n l i c h  d a d u r c h  b e e i n f l u B t ,  daf i  d i e  K u r z w o r t e r  e in e  gar iz  a p a r t e ,  b e s o n d e r e  
S u b s t a n t i v ' g r u p p e  b i l d e n .  D i e  b e s o n d e r e  G e s t a l t u n g  de s  P l u r a l s  b e t o n t  g e r a d e  i h re  
E i g e n t i i n i l i c h k e i t  n a m l i c h  d i e  E i g e n t i i n i l i c h k e i t  d e r  K u r z w o r t e r  ini  W r g l e i c h  zu 
d e n  Z u s a i n m e n s e t z u n g e n  u n d  W o r t v e r b i n d u n g e n .  D a s  m o r p h o l o g i s c h e  M e r k m a l  de r  
M e h r z a h l  d e r  K u r z w o r t e r  ( d a s  Su f f i x  -s) ist  d e m  g r a m m a t i s e h e n  S y s t e m  d e r  d e u t 
s c h e n  S p r a c h e  d u r c h a u s  n i c h t  f r e m d .  E s  k e n n z e i c h n e t  (lit'  M e h r z a h l  m a n c h e r  S u b 
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s l a n t  i vt- (Ui i t sc l i er  J К rk u n i t  M adels ,  J  ungens,1 b e s o n d e r s  d e r  E i g e n n a m c i i  M iil  
lers, Sc lu n id ls  u.  a.  u n d  a u c h  v i e l e r  W o r t e r  f r e m d e r  A b s t a m m u n g  ftlubs.  Chefs u s w.

Die phonet ische Anpassung  (Assimilat ion) des Kurzwor tes  be- 
s teht  d a r i n , daB dessen laut 1 iche Ges ta l tung  von den neuen Kombi-  
na t ionen seines laut l ichen Bestandes abhangt .  In den Wor te rn Funk-  
sfellc, Jagdstaffel ,  Maschinentraktorenstafion,  in der Wor tgruppe  
geheime Staatspol izei wird s im Anlau te  vor t als sch [j 1 ausgespro- 
chen,  in den abgekurz ten  Var ian ten  aber Fusf,  Jasta, M T S ,  Gestapo 
verl ier t  das ,s seine Anlau ts lage  und wird wie jedes s im In lau te  
vor Konsonanten  ausgesprochen.  In der Zusarnmense tzung Flieger- 
verbindutigsoffizier  wird v als f  ausgesprochen,  in dem Kurzwor t 
Flivo  zwischen zwei Vokalen als w. Die Betonung des Kurzwortes 
ist im Gegensatz zu der festen Betonung des gewohnlichen Wortes 
frei. So fa 111 manchma l  die Betonung auf die erste Silbe des Kurz
wortes — die 'U-Bahn.  Ofter fall t  aber die Betonung auf die letztc 
Silbe — das Kade'wie, die A n t i ' f a , 2 die FD'J .

§ 57. Das Kurzwort  kann  zum Zent rum einer Wor t fami l ic  w er 
den.  So finden wir das Kurzwort  FDJ  in vielen Zusammense tzungen:  
FDJ-Gruppe, FDJ-Organisation, FDJ-Funktioncir,  FDJ-Dokument,  
FDJ-Lei lung,  FDJ-Gruppenleifer,  FDJ-Betriebsgruppe  u. v. a. Voile 
V ar i an ten  sind moglich,  aber infolge ihrer Schwerfal l igkei t  im Ge- 
brauch  unbequem (vgl. FDJ-Seminargruppe  und die Seminargruppe 
der Freien Deutschen Jtigend).

Hs gibt  auch Ablei tungen:  FDJler,  FDJler in ,  BGl.er.
W a h r e n d  d i e  D e l e g i e r t e n k o n f e r e n z  d i e  V e r p f l i c h t u n g  de r  .1 u g e n d b r i g a d e  
B r e d l o w  begr i i f i t e ,  a n e r k a n n t e  u n d  d i e  F D J le r  d e s  W e r k e s  a u f r i e f ,  . . 
(«.I u n g e W  e I t»)

. . . w e n n  de r  BGLer u n s  d a s  v o r g e s e t z t  h a t t e ,  w a r e n  w i r  b e s t i m m t  n i c h t  
u m g e f a ' I e n .  ( I I .  K a n t )

Gebrauchi icher  als die voile Var ian t e  ist auch das Kurzwort  
Flak  — Flakubteilung,  Flakarfillerie,  Flakschiilze, Flakfeuer, Flak- 
salve u. a.

Manche Kurzwor ter  werden in solch hohem Grade  als se lbs tan
dige Worte r  aufgefaBt,  daB ihre Bes tandte i le  voll ig in Vergessen- 
heit  geraten.  So exist ieren die al lgetnein bekann ten  neuen Abkiir- 
zungen Maser und Laser una bhang ig  von ihren e rwei te r ten V a r i a n 
ten — Mikrowellenverstarkung durch angeregte Straillungsenergie 
aus dem englischen — Microii'aka ampl i f icat ion by s t imulated  
emission of radiat ion  und Lichtverstarkung durch angeregte Strah- 
lungsemission aus dem englischen L ig h t  amplication by s t i m u l a 
ted emission of radiation.  Man denkt gar nicht  daran ,  daB in dem

1 U m g a n g i s p r a c h l i c h .
- J e t z t  s p r i c h t  m a n  a u c h  'A n t i f a  aus .



80 W'cge der Bereicherung des deutschen W ortschatzes

Ktii/Avurl M T S  das Wort  Stat ion  als Komponente  schon da ist, 
deswegen gebraucht  man ganz  ruh ig  das Kompos i tum M T S - S t a t i o n  
(vgl. russ. колхозное хозяйство, комсомольская молодежь).

§ Г),s. In der deutschen Sprache gibt  es mehrere Arten der Ab
kiirzung.

1. Die einfachste Art besteht  in dem Weglassen nur eines Т е i Is 
des Wortes und in der E rh a l tu n g  des Ubriggebliebenen.  Solche A b 
kiirzungen nennen wir S t u m 111 e 1 (обрубок).  So gebraucht  man 
z. B. s ta t t  gestern Abend  — g e s t .  A b . ,  s ta t t  gezdhlte Blat ter  — 
g c z .  Bl .  Solche Abkiirzungen sind meisten te ils  sehr if 11 ichen (gra- 
phischen) Charak te rs ,  haben fast keine Verbrei tung  in der a l lge
meinen deutschen Sprache und werden in der vollen Form ausgespro
chen. Sie entwicke ln  sich in der Regel nicht  zu selbs tandigen W o r 
tern und bereichern den Wor tscha tz  der Sprache se lbs tverstandl ich  
auch nicht .  Dabei  gibt es aber auch solche, die mi indl ichen (phoneti-  
schen) Charak ters  sind,  der Art wie A n t i fa  s ta t t  die an tifasch ist ische 
Bewegung, die I ni  s ta t t  die Universitat ,  die Lok s ta t t  die Lokomo
tive, das Labor s ta t t  das Laboratorium, das Kino  s ta t t  der Kine- 
matograph , der Z o o  s ta t t  Zoologischer Garten u. a. ,  die wahrseheinl ich 
in der miindlichen Sprache en ts t an den  und deswegen sehr gebrauch- 
1 ich sind.

«1st d i e  U n i v e r s i t a t  w e i t  ab?» «, la,  a u c h .  Aber i ch w a r  n i c h t  a u f  der Uni.»
( I I .  F a l l  a (I a)

W a s  « l a u b s t ,  w i e  d i e  Lok h i n  u n d  he r  w a c k e l t .  ( T  h.  IT a г у с h)

E r  h o c k t  da ,  a u f  e i n e r  B a n k  i m  G r i i n e n ,  z w i s c h e n  d e n  B a u m e n  de s  Zo o s
l e u c h t e t  d i e  S o n n e .  ( H .  F  a M a d  a)

Hierher gehoren auch die Abki irzungen des Typus  das Auto  aus 
das Automobi l ,  das Photo aus die Photograph ie, das Veto aus das 
Veloziped, die Steno  aus die Stenograph ie, der K r im i  aus der Kri- 
minalrornan,  wo das zweite Elemen t  der Zusammense tzung  voll ig 
abgestoBen wird bei der E r h a l t u n g  des ersten Elementes ,  welches 
die Bedeu tung  des Ganzen  auf sich i iberninunt .  Die erste Hal fte  
eines Wortes  kann  auch abgeworfen werden:  Cello aus Violoncello, 
Bus von Omnibus  oder Autobus.

2. Sehr verbe itet  ist, aber nur in der sehrif11 ichen Form der 
Sprache,  die zweite Art der Abkii rzung — die Abkiirzung durch die 
Zusamme nz iehung  des Wortes  infolge des Verschwindens der Vokale 
und mancher Konsonanten .  Solche Abki irzungen heiBen К о n - 
t r a k t i o n e n  (контракция).  Sie sind schwer auszusprechen,  be- 
wahren vor allein den graphischen Charak te r  und werden miindlich 
nur  in der vol len Form ausgesprochen: mtl.  s ta t t  топа 11 ich, vgl. 
s ta t t  vergleich, mdl.  s ta t t  miindlich, Mk.  s ta t t  Mark, Zlg.  s ta t t  
Zeitung, Dr.  s ta t t  Doktor, Btl .  s ta t t  Bataillon,  Kdr. s ta t t  Kom- 
mandeur  u. v. a. Eine besondere Stel le nehmen da runter  solche Ab-
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kurzungen ein wie die Uni fa t  aus die Universitat,  die Ar i  aus die 
Arti ller ie,  der A m i  aus der Amerikaner,  die wahrschein lich in der 
mi ind lichen  Sprache en ts t an de n  und ziemlich gebniuchl ich sind.

3. Die dr i t t e  Art der Abkurzungen  ist die Abki irzung nach den 
Anfangsbuchs tabcn  der Komponenten  einer Zusarnmense tzung  oder 
W or tv e rb in du ng .  Diese Abkurzungen  sind sehr verbre i te t .  Unter 
Kurzwor tc rn  dieser Art untcrschc ide t man aber solche, die nach den 
Lauten  der Bestandte i le  der Abkurzungen  ausgesprochen werden,  — 
die sog enannten  L a u t k u r z  w 6  r t e г ( звуковые сокращения),  
z. В. die Hapag  aus die Hamburg-Amerikanische-Packelfahrt-  
Acl  ien-Gesellschaf (. l i ier  gibt  er auch solche, die nach den Namen 
der Buchs taben ,  aus dcnen sie bestehen,  ausgesprochen werden,  — 
B u c h s t a b e n k i i r z u n g e  n (буквенные сокращения):  der 
F D G B  — Freier Deutscher Gewerkschaftsbund,Adie D H Z  Deut
sche Handelszentrale , die B P O  — Betriebsparteiorganisation,  der 
D F D  — Demokratischer Frauenbund Deutschlands, das H d J  — 
das Haus  der Judend.

Inne i ' l i a l b  v o n  14 T a g e n  m e l d e t e n  s i ch  n a c h  e i n e m  A u f r u f  d e s  D F D  fas t  
2 00  H a u s f r a u e n  fiir d i e  A r b e i t  i n  D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n .

D a s  Hd.l w a r  a l s  w e i t l a u f i g e s  G e b a u d e  in n e u k l a s s i s c h e m  St i I  m i t  i m p o s a n -  
j e r  S a u l e n v o r h a l l e .  (F.  C.  W  e  i s k о p f)

Manche von diesen Abkurzungen  behal ten  aber ihren schrift- 
lichen Cliarakter  und werden in der mi indl ichen Sprache nicht  ge
braucht :  R K — Regimentskornmandeur ,  a. M.  — am Main.  Die 
anderen  aber werden mt indl ich ausgesprochen und t reten  in die 
Kategorie der phonet i schen ( laut lichen) Abkurzungen  ein. Diese 
werden in der Sprache gebraucht :  das K a d e w e  — K aufha us  des  
Westens,  das K a d e o  — Kaufha us  des  Ostens, die M T S  | Vmte  ■ s | — 
die Masch inentraktorens tat ion, der L K W — der Las tk raf  iwagen.

D a n n ,  d i e  U n i f o r m  u n t e r m  A r m ,  g e h t  e r  v o r s i c h t i g  z u i n  LKW z u r i i c k ,  ver -  
g e w i s s e r t  s i ch ,  da f i  d i e  S t r a f i e  i n  b e i d e n  R i c h t u n g e n  o h n e  B e w e g u n g  i s t ,  u n d  
los t  d e n  T r e i b s t o f f k a n i s t e r  u n t e r m  H e c k  de s  W a g e n s . »  ( R .  В a r  t s с h)

Der Form nach ist es oft schwer zu bes t imme n,  ob man es mit 
e inem Laut-  oder Buchs tabenkurzwor t  zu tun  ha t ,  z. B. H O  — 
die Handelsorganisation.  Man spr icht  dieses Wort  |ha- 'o: ]  aus.

4. Die vierte Art  der Abkii rzung ist die Kiirzung nach den Anfangs- 
si lben der Komponenten ,  naml ich die S i  I b e n k u r z w o r t e r  
(слоговые сокращения) ,  z. В. das M o p e d  (motorisiertcs Fahr rad)  - 
M o to r  und P e d a l , das J a b o  — das Jagdbombenf lugzeug  u. a.

5. Die ftinfte Art  der Abkii rzung ist die Buchstabenabki irzung  
des ersten Elementes  der Zusarnmense tzung bei BeibehaHung des 
Grundwor tcs :  die U-B ah t i  aus die U n ter gr und ba hn , die S - B a h n  
aus die S h  d t b a h n ,  das U - B o o t  aus das Untersceboot . die M  
B r i l l e  aus die MaslTenbril le , der D Z u g  aus der Durchgungszug,
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das K r a d  aus das K r a f t r a d  u. a. Diese Kurzwor ter  sind in der 
miindl ichen Sprache sehr verbre i tet .

Sic Ini lien В-Laden. Das sol 1 te Bi 11 i gkei ts laden heifien. (15. B r e c h t )

Solche Kurzworter  t re teu  sogar mit  anderen Wor te rn  in Ver- 
b indung,  z. B. D-Zug-Geschwindigkeit:

Si e ,  i l e r r  P a g e l .  s a u s e n  S i e  m a l  m i t  D-Zug-Geschwindifjkeit a u f s  G u t .
(II. F a I I a d a)

Au(3er diesen fiir die deutsche Sprache typischcn Ar ten der 
Kiirzung gibt  es auch andere Mogl ichkei ten der Kurzwor te rbi ldung,  
die aber nur ausnahmsweise gebraucht  werden,  z. B. die Abkiirzung 
F l u m a  aus F lu gm eldeab te i l ung , die aus der Anfangssi lbe des ersten 
Gliedes und  den Anfaugsbuchs taben  der anderen Elemen te  besteht .  
Analog ist auch S a n k a  aus S a n  i ta tskraf  twagen(ab teilung)  ge
bi lde t.  Man trifft  auch solche, die aus Anfangsbuchs tabcn  des ersten 
und des (1 r i t ten Wor tes und dem ganzen zweiten bestehen wie 
A f u n k a  aus A n n e e f u n k a b t e i l u n g  oder aus dem vollen e rs tenGl ied  
und dem abgekurz ten  zweiten wie B e r l i n - 0  aus Berl in-Osten  
und B e r l i n  W  aus B er l in -W e s te n .

Fs gibt auch andere  Moglichkeiten der Abkiirzung: der O -W a -  
g e n  aus abgebordeter offener W a g e n , das F e w a  aus die Fein-  
w a sch m i t i e /  u. a. m. Aber,  wie schon e rwahnt  wurde,  sind die letzten 
Abki irzungsar ten sel ten im Gebrauch.  Die Abki irzung nach den 
Anfaugsbuchs taben  der Art VEB, SEB,  FDJ  u. v. a. ist fiir die 
deutsche Sprache am pro dukt ivs ten .

§ 59. Der Gebrauch der Abki irzungen ist sehr mannigfal t ig ,  sie 
sind am hauf igs ten auf dem Gebiete des pol i t ischen Lebens zu treffen:

SED  — Sozi a 1 ist ische Einhe i t spar te i  Deutschlands ,  FD J  — 
Freie Deutsche Jugen d ,  KPD  — Komm unis t  ische Partei  
Deutschlands,  FDGB — Freier Deutscher Gewerkschaf tsbund,  
ABF  — Arbei ter -  und Bauernfakul t i i t ,  /G — Indust r iegewerk-  
schaf tsbund,  N O K  — Nat iona les Olympisches Komitee der 
D D R ,  ND  — Neues Deutsch land (Zeitung).

Auch auf dem Gebiete der Wirt schaf t  gibt  es zahlreiche Abkiirzungen 
(Bezeichnungen verschiedener  Betr iebe,  Handelsgesel lschaften usw.):

VEB  — volkseigener Bet r ieb , /3L — Betr iebs le i tung,  B-Laden  —
— Bi l l ig ke i t s laden , D E F A  — Deutsche  F i lmakt iengesel lschaft ,  
HGB — Handelsgesetzbuch ,  ZEG — Zent ra le  Einkaufsgesell-  
schaft ,  D / A  — Deutscher  Innen- und Auftenhandel ,  HO — 
Handelsorganisa t ion,  LPG  — Landproduktionsgenossenschaf t .

Viele Kiirzungen g ib t  es in der Mi l i ta r terminologie:

Flak  — Fl iegerabwehrkanone,  H K L  — H aup tk am pf l i n ie ,  Mg  — 
A\aschinengewehr,  M L  — Munit ions lager ,  K R  — Kavallerie-
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reg iment,  A[uuach — K om mandeur  der N achr ich te n t ru ppen ,  
Feba — Fe ldbahn ,  I'-Boot  — Unterseeboot,  Krad  — Kraf t 
rad u. v. a.

Auf dem Gebiete der Technik:

L K W  — Las tkraf twagen ,  P K W  — Personenkraf twagen ,  
U-Balm — U nt e rg run dbahn ,  S-Bahn  — S ta d tb a h n ,  D-Zug  — 
Durchgangszug.

Auf dem Gebiete des a l l t ag l ichen  Lebens.  Hierher  gehoren Kurz
worter  verschiedener  Art: die Uni,  das Kino, das Photo, die U-Bahn,  
die S-Bahn, der A m i ,  die schon oben e rwahnt  sind,  Ober — Ober- 
kellner u. a. ,  die manchmal  fami l ia r  gefarbt  sind,  wie E m m  — Mark.

Si e  t r a n k  i h r e n  T e e  a us .  u n d  d a n n  k a m  der Ober w i e d e r  u n d  l e g t e  e i n e  A b e n d -  
z e i t u n g  a u f  d e n  T i s c h .  ( R .  В r  a  u n e)

N a c h d e m  d u  d i e s e n  u n s a u b e r e n  M a d c h e n  z w a n z i g -  b i s  d r e i B i g t a u s e n d  Emm  
s c h u l d e s t .  ( L .  F e u c h t w  a n g e r )

Der Anwendungsbereich der Kurzwor te r ist z iemlich gro(3. Sie 
erst recken sich auf das Gebiet  der wissenschaft l ichen,  pol i t ischen 
und schonen Litera tur .  Manche Kurzwor te r haben einen ausgespro- 
chen lokalen Charak ter ,  d. h. ihr Gebrauch wird lokal begrenzt .  
So sind die Kurzwor ter  Kadeo, Kadewe in Berl in a llgemein bekann t  
und vers tandlich,  was man nicht  von anderen  Gegenden D eut sch
lands sagen kann.

Vg l . :  d a s  r u s s i s c h e  K u r z w o r t  Д .1 Т  —  Д о м  л е н и н г р а д с к о й  то  p r o  пли  ist a l i e n  
L e n i n g r a d e r  B e w o h n e r n  b e k a n n t ,  a b e r  n i c h t  d e n  B e w o h n e r n  v o n  T a s c h k e n t ;  d e n  
l e t z t e r e n  ist  d a g e g e n  d a s  K u r z w o r t  С А Г У — С р е д н е а з и а т с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  
у н и в е р с и т е т  w o h l  b e k a n n t ,  d e n  B e w o h n e r n  v o n  L e n i n g r a d  ist e s  a b e r  s e l b s l v e r -  
s t a n d l i c h  n i c h t  k l a r .

Manche Kurzwor te r haben  den Cha rak t e r  der Berufslexik.  Solche 
Abkii rzungen wie AA  — Aufklarungsabtei lung,  Gabo — Gasabwehr- 
ofjizier, z. b. V. — zur besonderen Verwendung u. a. sind wohl dem 
Mil i ta r ,  jedoch nich t  den Zivi l i s ten bekannt .  Unte r  den S tu dente n  
und Schtilern ist das Kurzwor t Mathe  — Mathemat ik ,  Bio  — 
Biologie  sehr verbre i tet .  Es gibt  auch viele spezielle 
t echnische  Kurzwor te r,  die nur in e inem engen Kreis von Menschen 
iiblich sind.

Das Kurzwor t ,  als Zeichen en ts t anden ,  kann also zu e inem selb
s tandigen  Wort  werden,  die Abki irzung selbst  en twicke l t  sich dabei 
zu einer ncuen pfoduk t iv en  wor tb i ldenden  Kategorie,  zu einer  neuen 
W or tb i ldungsar t ,  die imstande  ist, den deutschen Wor t scha tz  zu 
bereichern.  Aber man iibersch.atze die Be deutung  der Abkiirzung 
als einer Wor tb i ldu ngsar t  nicht .  Es g ibt  nicht  viele selbstandi -  
ge Wor ter ,  die auf diese Weise en t s ta nde n  sind.  Kurzwor te r spielen 
nicht  immer eine pos it ive Rolle in der En tw ick lu n g  des W o r t s c h a t 
zes, denn der allzugroBc Gebrauch  von Kurzworte rn bereichert  die 
Sprache n icht ,  sondern verunrein ig t  sie (vgl. die Kurzwor ter  in der
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russischeu Sprache  in den 20er Ja h re n ,  solche wie /.. B. Bcepauom- 
:iCM.icc u. a.).

.Meistentei Is behal t  die Sprache  solche Kurzworter  nicht  und 
s t Г)1.И s i c  aus. In dem Wortscha tz  der deutschen Sprache bleiben 
nur solche Kurzwor te r am Leben,  die al lgemein v e rs ta n d I ich sind,  
von al ien gebraucht  werden und der Bereicherung und Vervoll- 
kom mn un g  der Sprache  dienen konnen.

К a p i t e I 7

Lautnachahm ung

§ 60. Die La u tn a c h a h m u n g  (Schal lnachahmung)  ist eine beson- 
dere W or tb i ld ungsa r t ,  bei der die Wor ter  infolge der Naeha lmiung 
der N a tu r l a u te  ents tehen,  z. B. un te r  dem EinfluB des Kuckucks- 
geschreis ist das Wort  Kuckuck,  die Bezeichnung dieses Vogels 
selbst ,  en ts tanden .

Di e s e  W o r t b i l d u n g s a r t  k o m m t  in  a l i e n  i n d o e u r o p a  i s ch e n  S p r a c h e n  v o r .  In  de r  
ru s s i sc i i e n  S p r a e h e  e x i s l i c r e n  f o l g e n d e  l a u t n a c h a h m e n d e  W o r t e r :  к ущипни, куко
вать, тикать, мяукать, каркать, квакать, хохот , хохотать, хихикать  и. а.

A u s  d c r  i t a l i e n i s c h e n  S p r a c h e  ist in a n d e r e  S p r a c h e n  d a s  W o r t  bomba  e i n g e d r u n -  
g en  (vg l .  d a s  d t .  Bmiibc, d a s  rus s .  бомба). D a s  W o r t  soi l  d a s  E x p l o d i e r e n  de s  Ge-  
s ch o s s e s  m i t  H i l f e  v o n  L a u t e n  s c h i l d e r n .  D a s  i t a l .  ( l a t . )  u lutu .  a u c h  u n t e r  d e m  
E i n f l u B  des  V o g e l g e s c h r e i s  e n t s t a n d e n ,  k o m m t  in d i e  a l t h o c h d e u t s c h e  S p r a c h e  in 
d e r  F o r m  u w ila  u n d  e n t w i c k e l t  s i c h  i m W e i t e r e n  zu d e m  m o d e r n e n  W o r t  Huh'.

I n  dc r  K l a s s i f i k a t  i on d e r  W o r t b i l d u n g s a r t e n  v o n  V.  W.  W i n o g r a d o w  n i m r n t  
d i e  L a u t n a c h a h m u n g  i i b e r h a u p t  g a r  k e i n e  S t e l l e  e i n .  S i e  k o n n t e  z u  d e r  p h o n e t i s c h -  
m o r p h o l o g i s c h e n  W o r t b i l d u n g s a r t  g e z a h l t  w e r d e n ,  d e n n  d i e se r  W o r t b i l d u n g s a r t  
l i eg t  d i e  W i d e r s p i c g e l u n g  d e r  e x i s t i e r e n d e n  W i r k l i c l i k e i t d u r c h  n i c n s c h l i c l i e  R e d e -  
l a u t e  z u g r u n d e .  D a s  e n t s t a n d e n e  W o r t  b e k o m m t  in d e r  S p r a c h e  s e i n e  m o r p h o l o -  
g i s c h c  G e s t a l t u n g .

§ 6 E Lau tn ach ah m en d e  Worte r  konnen verschiedenen W o r ta r 
ten angehoren.  Am hauf igs ten en twicke ln sich auf diese Weise 
Inter jek tionen:  Ach! Juchhe! Bum! Klatsch! Putsch! Knacks! 
Plumps! Hops! usw. (Vgl. russ. ax! ox! паи! бах! шлеп! хлоп! и. а.)

Es sind auch eine Reihe Verben auf diese Weise en ts tanden:  
dudelti, jodeln, klirrcn. krahen, puffen,  quaken, piepsen, meckern, 
wicheru, trillern, t icken, tacken, miauen u. a. (vgl. russ. мяукать,  
квакать, тикать  и. а.).

Hi s  es  d a n n  z u m  A n g r i f f  g i n g ,  b i s  z u  d e n  e i g e n e n  a u c h  d i e  f r e m d e n  M a s c h i -  
n e n g e w e h r e  z u  tacken a n f i n g e n ,  b i s  d i e  e r s t e n  G r a n a t e n  h e u l e n d  i iber  s i e  
f o r t s a u s t e n ,  u m  w e i t e r  h i n t e r  z u  k r e p i e r e n .  ( H .  F  a I I a d a)

Es gibt  auch la u t nachahm en de  Subs tan t ive :  I 'hu,  Krahe, Kic- 
b i t z  n. a.

MaiK'hiual wird die Lau tn a c h a h m u n g  von der Gemi na t io n  (Ver- 
doppelung) der Wurzel  begleitet;  das ve rs ta rkt den lau tna chahmen-  
den Cliarakter  des Wortes,  z. B. Kuckuck, To f f  toff  — die scherz- 
haf te Bezeichnung des Autos,  Tack tack tack — dasselbe des Maschi-
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nengcwehrs.  Dabei  f inde t m anch ma l  der Wechsel des S t a u n m o k a l  
s ta t t :  Tick tack — fitr die Uhr ,  P i f fpaf f  — fiir den Schul.5 e i n e s  
Gewehrs und das Gewehr selbst  usw.

W a s  fiir e i n  Quackquack v o n  e i n e m  p r e u 6 i s c h e n  G u t s v o g t .  (Pi. S  t r  i t I -
in a t t e r)

«Terracktacktack!» —  D a s  M a s c h i n e n g e w e l i r .  ( E .  S  t r  i t  t  ni  a 1 1 e r)

Manche  l a u tn achahm en de  Worte r  verl ieren im Prozesse ihrer 
En tw ick lu ng  ihren la u tn acha hm en den  Charak te r ,  wie z. B. das 
schon friiher e rwahn te  Wort  Enle  (aus i tal.  tilula). Dasselbe gil t  
auch fiir das Verb lachen aus dem ahd.  lahhen (.hlalihen), wo der 
la u t nacha hm en de  Cha rak te r  des Verbs noch nicht  vol l ig v e r 
schwunden ist. (Vgl. russ. хохотать  und das dt.  kichern,  welehe 
noch ihren la u t nachah m en de n  Cha rak te r  bewahr t  haben).

I n  s e h r  s e l t e n e n  F a l l e n  d i e n e n  z u r  B i l d u n g  d e r  l a u t n a c h a h m e n d e n  W o r t e r  i h r e r  
H e r k u n f t  n a c h  g a r  n i c h t  l a u t n a c h a h m e n d e  S t a m m e .  D i e s e  E r s c h e i n u n g  h e i f i t  d i e  
s e k u n d a r e  L a u t n a c h a h m u n g  u n d  k a n n  a n  f o l g e n d e m  B e i s p i e l  g e z e i g t  w e r d e n :  D e m  
a n s c h e i n e n d  l a u t n a c h a h m e n d e n  W o r t  Singsong  l i e g t  d a s  V e r b  singen  v o n  n i c h t  
l a u t n a c h a h m e n d e r  H e r k u n f t  z u g r u n d e .

§ 62. Lau tn ach ah m en d e  Wor te r  konnen wie andere  S tamm wor-  
ter als Zentren der wei te ren Wor tb i ld un g  dienen.

Aus den In te r jek t ionen Ach! Juchhe! Klatsch! Knock! sind 
folgende Verben en ts tanden:  dclizen, jauchzen, klatschcn, knacken.  
Aus der Inter jek tion  Hops! ist das Su bs ta n t iv  Hopser gebi lde t  (vgl. 
russ. ox! хлоп! ax! und die Verben daraus охать, хлипать, ахать
u. a.).

Aus diesen neugebilde ten  Verben en twickeln sich we it ere S u b 
s tan t ive ,  meistens durch  die Subs tan t iv i e rung :  das Sumtnen,  das 
Achzen usw.,  m anchm al  mi t  Hilfe der Ablei tung:  das Geiichz, das 
Gemurmel, das Gezw it seller, das Gequake, das Gemeeker u. a.

§ 63. L aut na chahm en de  Wor te r  t re ten  in den Wor tbe s ta nd  der 
deutschen Sprache  ein,  werden  in versch iedenen Sprachs t i len ge
braucht ,  sowohl in der Umgangssprache  (auch im Argot und in 
den Jargons)  als auch in der Sprache  der schonen Li te ra tur .

Im Ja rg on  der Solda ten bezeichnet  das la u tn acha hm en de  Wort  
K l im -B im  die Musikante nabte i lung  (das Musi kante nkomm ando) .

Im Rotwelsch  nennt man verschiedene  Tiere auch lau tnachah- 
mend: Belter (von bellen) ‘H u n d ’, Schnurrer (von schnurren) ‘K a t z e ’, 
Quaker (von quaken) ‘Fr o sc h ’ usw. In demselben Argot heiBen 
Kle imnuuzen  К I imperl itige.

Aber eine besondere Verbre i tung  f inden l au t nacha hm en de  W o r 
ter in der Sprache  der Poesie, wo Dichter  l a u tn ach ahm en de  Worter  
zu kiinst ler ischen Zwecken verwenden,  fiir die Schi lderung  der 
S t im m un g,  der Naturersche inungen.

U n d  es  w a l l e t  u n d  s i e d e t  u n d  brauset u n d  zischt.  ( F  r .  S c h i l l e r )
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D a  pfe ift  es  u n d  g e i g t  es  Ul,d k l i n g e t  u n d  klirrt ,
U n d  r i n g e l t ' s  u n d  s e h i e i f t  es  u n d  rauschet u n d  wirrt,
Da pispert’s und knistert's und f l i s f e r t ’s und schw irrl .  ( J . W. G o e t h e )

F.s niurmeln d i e  W o g e n  i h r  e w ’g e s  Gemurmel,
Hs we l i e t  de r  W i n d ,  es  f l i e h e n  d i e  W o l k e n .  ( H .  H  e i n e)

Die Lau tn a c h a h m u n g  — nicht  als ktinstlerisehes Mittel ,  sondern 
als eine Wor tb i ld ungsar t  — ist j etzt  nicht  mehr  produkt iv  und spiel t  
keine groBe Rolle in der Bereicherung des Wor tbes tandes  der m o 
dernen deutschen  Sprache.  Aber sie ist doch ein sc lbstandiges Wor t-  
b i ldu ngsmi t te l ,  das in der Vergangenheit  eine ziemlich groBe Zahl 
von  Wor te rn  geschaffen ha t  und auch jetzt  ims tande  ist, neue Wor 
ter zu schaffen.

Die L au tn a c h a h m u n g  als eine Wor tb i ld ungsa r t  untersche ide t  
sich von den vier anderen (Zusarnmensetzung,  Able i tung ,  Ubergang 
aus einer W or ta r t  in die andere,  Abkiirzung) dadurch ,  daB sie neue 
nie frtiher exis t ie rende  Wurze ln  b ilde t:  Kuckuck, Uhu, wieherti u. a.,  
w ahrend  die ubrigen W or tb i ld ung sa r te n  nur mit  schon exist ieren- 
den Wurze ln zu tun  haben:  Fruhstiick, binden , Leben u. a.

Im ganzen ist die W or tb i ld ung  der wicht igste Weg der Bere i
cherung des deutschen  Wor tschatzes .  Die produkt ivs ten  W o r t b i l 
dungsar ten  sind die Zusarnmensetzung und die Ablei tung,  beson
ders die erste,  welche unendliche  Moglichkeiten gibt ,  deutsche 
Wor te r  neuzuschaffen und dadurch  verschiedene neue Begriffe zu 
bezeichnen.

A b s c h n i t t  II

B E R E I C H E R U N G  D E S D E U T SC H E N  W ORTSCHATZES
D U R C H  E N T L E H N U N G  A U S  F R E M D E N  S P R A C H E N

К a p i t e I 8

Entlehnung

§ 64. Als der zweite Weg der Bere icherung des Wor tscha tzes  
gi l t  die W or t en t l eh n u n g  aus anderen  Sprachen.  Die Analyse  der mo 
dernen deutschen  Sprache  zeigt,  daB ihr Wor tbe s ta nd  seiner H er 
kunft  nach ungle ichar t ig  ist. Neben dem e inheimischen Wor tgu t  
lassen sich im Deutschen  f remde lexikal ische Elemente  aussondern.  
Diese Erscheinung ist gese tzmaBig und 1 a В t sich historisch erklaren.

Alle Volker s tehen in wi r t schaf t l ichen ,  pol i t ischen und kul turel-  
len Bez iehungen zueinander ,  was zu einer s tandigen  gegenseit igen 
Beeinf luBung der Sprachen  fiihrt .  Es gibt  kein Land,  das sich vol 1 ig 
abgesonder t  von den anderen  en twickel t  hat te.

Was Deutsch land  anbe t r i f f t ,  so s tand es schon in germanischer  
Fri ihzeit  (in den a l tes ten  Per ioden seiner historischen Entwicklung)



E n tleh n u n g

in cngen Beziehungen zu anderen  Vdlkern,  was in der Ent wick lun g  
des deutschen Wor tscha tzes seine deut l iche Widersp iegelung  fand.
1 in Laufe ihrer ku l ture l len  En tw icklung  ist die deutsche  Sprache 
dem Eindr ingen  von F rem dw or t e rn  s tark  ausgesetzt  gewesen.

§ 65. Der ProzeB des Eindr ingens  dcr f remden Elemente  in den 
deutschen Wor tscha tz  vol lzieht  sich auf zweierlei Weise: en tweder  
als Resu l ta t  der wechselsei t igen En t l e h n u n g  der Lexik der Sprache 
des Siegervolkes (народа-победителя) und der des besiegten oder 
als Folge versch iedcnar t iger  gegenseit iger  Beziehungen der Volker 
zue inander .  Aber in beiden Fal len erfolgt es in engem Zu sa m m e n 
hang mit  be s t i mm te n  historischen Lebensverha l tn issen dieser Vol
ker. Im ersten Fall  bewahrt  die Sprache ihre Spezif ik und fahr t  
fort ,  sich nach den ihr eigenen Gesetzen zu en twickeln,  wobei sie 
nicht  schwacher wird,  sondern sich durch das Aufnehmen der Wor te r 
aus anderen  Sprachen vervol lkommnet .

Die deutsche  Sprache ist in dieser Hins ich t  keine Ausnahme. 
Auch ihr Wor tscha tz  wird auf diese Weise bereichert .  Die Bere i
cherung des deutschen Wor tscha tzes  durch die En t le hnungen  ist 
mit  his tor ischen Tatsachen  und mit  der Geschichte des deutschen 
Volkes verbunden .  Keltische Elemen te  s t r om te n  in die deutsche 
Sprache  ein,  weil das Ter ri tor iurn des heut igen Deutschlands,  bevor 
die deutschen S ta m m e  dor th in  ge langten,  mindestens drei ,  vier 
Rassen bewohnt  ha t ten ,  darunte r  auch die Kelten,  wie Fr. Engels 
in seinem \ \ rerk «Zur Geschichte der Urgermanen» schrieb.

Diese Rassen losten e inander  ab, tei lweise aber vermisehten  sie 
sich mi te inander .  Die germanischen S t a m m e  gestal te ten  sich im 
Prozesse einer langen histor ischen En tw icklung  und der Rassenver- 
mischung.  Diese These zerschliigt die faschist ische Rassentheor ie ,  
die un te r  den na tional -chauvin is t i sch  ges t im mt en  burgerl ichen d e u t 
schen Gelehr ten  verbrei te t  war  und $on den deutschen  Faschisten 
in ihrer rauber ischen  menschenfeindl ichen Po l i t ik  ausgenutz t  wurde.

Die geschich tl ichen Verhal tn isse  fi ihrten dazu,  daB eine bes t im m te  
Zahl kelt ischer Worte r  in die a l tgermanischen  Dia lek te  e indrang.  
Diese Worte r  haben  sich zum Teil auch in dem Wor tbe s ta nd  der 
modernen deutschen Sprache e rhal tcn .  Das sind meis ten te i l s  Wor ter ,  
die sich auf das Gebiet  der Landwir t schaf t ,  des Mil ita rwesens,  der 
Gesel lschaft sordnung beziehen.  Auf das Kel t i sche sind wohl zuriick- 
zufilhren A m t  (ahd. ambaht,  keit .  atnbactus), Reich (ahd.  rihhi,  
keit .  rig), auch we I sch, leihen, Erbc, Held, Beate, Burg, Dorf,  Beil,  
Ledcr, reiten u. a. Manche Eigennamen,  sowohl Personen-  als auch 
Or tsnamen ,  s ind ve rmut l ich  kelt ischer Herkunft :  Dietrich (ahd. 
Diotrih,  keit .  Teut(i)erix), Dagmar  (keit.  Dagomaros), Vogesen, 
Rhein,  Main,  Donau, Worms  u. a.

Auch manche  Wor te r  s lawischer Herkunf t  s ind in die deutsche 
Sprache durch  E n t l ehnu ng  gekommen, aber viel spa ter ,  vom 12. — 13.
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.1 ahrluinflort ail, infolge der Eroberungskr iege  und des Eindringens  
der Deutschen in slawische Lander.  Die raubcr ischcn Invasionen,  
die sogenaunlen Kreuzziige der groBen deutschen Eeudalherren und 
R i t terorden in die s lawischen Lander (Balt ische Lander,  Polen,  
Tscliechien) fi ihrten zur Verknechtung  und gewal lsanien Germani-  
s iening  der e inhe imischen Bevolkerung.  Die Kolonisat ion umfaBte 
vor allein die S tad te ,  die Bevolkerung auf deni L a n d e  aber bediente 
sieh vorwiegend ihrer Mut te rsprache.  Infolge dieser konipl izierten 
Verha l tni sse  s t r omte n  na tur l ich  in den deutschen Wor tscha tz  viele 
s lawische Wor te r  ein. Das sind in erster Linie Ortsnanien  auf -Hz, 
-ow, -in, -au, z. B. Sirel i tz ,  Osiritz,  Graditz, Gruboiv, Trcptow,  
Woil in, Kamin,  Zi l tau ,  Libau. und germanisie rte  Bcnennungen  wie 
Brandenburg  — slaw, бранный бор, Stargard  — slaw. Старый град, 
Leipz ig  — slaw. Линек ,  Chemni tz  — slaw. Каменец,  I.iibcck — 
slaw. Любечь,  Pommern  — slaw. Поморье u. a. Von den a l tes ten  
dieser s lawischen En t le hnungen  seien hier einige Worte r  aus dem 
Gebiete der Landwir t schaf t  und des Mil itarwesens genannt :  Gurke 
aus dem poln.  ogtirek, Quark (mhd. twark) aus dem poln.  (russ.) 
twarog, Graupe aus dem slaw, krupa, Pei ische aus dem tschech.  bic, 
Droschke aus dem poln. droska, Sieppe  aus dem russ. степь , Grenze 
aus dem slaw, granica, Haubi tze  aus dem tschech.  hoitfnice, Scibel 
aus dem poln. (russ.) szabla, Dolch aus dem slaw. Ini ich, I)ol- 
meisch aus dem slaw, (poln.) t lumacz.

Das E indr ingen  der slawischen Elemente  daucr te  jahrhunder te -  
lang und bereicherte den Wor tscha tz  der deutschen Sprache bedeutend.

§ 6 6 . E ine  viel groBere Bedeu tung  ha t te  fiir die Bereicherung 
des deutschen  Wor tscha tzes die Wor te n t le hnung auf Grund der wirt- 
schaft l i chen,  pol i t ischen und kul ture l len  Beziehungen zwischen dem 
deutschen Volk und anderen Volkern.

Die Urge rmanen ,  die noch H a lb nom ade n  und folglich viel ruck- 
s tandiger  als die a l ten  Romer  waren,  sahen sich schlieBlich gezwun- 
gen, zu einer seBhaften Lebensweise uberzugehen.  Noch in den 
ersten J a h r h u n d e r t e n  vor  unserer Ara lernten sie die viel hohere 
Kul t ur  der Romer kennen,  insbesondere auf dem Gebie te  der L a n d 
wir tschaf t ,  des Handels ,  der Mi l i ta rkuns t ,  des Bauwesens und der 
Hause inr ich tung .  Diese Bekanntschaf t  mit  der rouiischen Kul tur  
en ts tand  zuerst  infolge der bewaffneten Zusatnmensli iBe zwischen 
diesen Volkern;  spa ter  aber infolge der fried 1 ielkmi Beziehungen,  
vor allein Handelsbeziehungen .  So kam nach Deutsch land  verschie- 
deues I la us- und Landwir t schaf t sgera t  u. dgl. ,  diese Gegensti inde 
brachten  auch f remdsprachige  Bezeichnungen (lateinische) 
mit.

Die E n t le hn ungen  e rst reckten sich auf verschiedene Lebensge- 
biete,  in denen  sich die Ober legenhei t  dcr romischen Kul tur  zeigte. 
Auf diese Weise bekamen die Urgermanen  viele neue Wor te r ,  die



En tlehnung

verscliiedciu n Gebieten  des pr iva te»  und offentl icheu Lcbcns aiigc- 
horten:
a) dem Gebiete der Landwir t schaf t :

P  f l a m e ,  ahd.  pf lanza,  lat.  planter, Kase ,  ahd.  chasi, lat. 
casens\ K orb ,  ahd.  chorb, lat .  corbis; Sichel,  ahd.  sihhila,  
lat. seen hr, Kohl,  ahd .  choli,  kol,  lat.  caul is-, Weitt,  ahd.  
win,  lat.  vinum  u. a.

b) dem Gebiete des Mili tarwesens:
K a m p f ,  ahd.  kampf,  lat.  campus-, Wall ,  ahd.  wal,  lat .  val
lum; Strajie,  ahd.  strata,  lat .  strata-, Meile ,  ahd.  tnil(l)a,  
lat. mil ia  u. a.

c) dem Gebiete des Bauwesens:
M auer,  ahd.  тйга,  lat.  murus; Fenster ,  ahd.  venestar, lat. 
fenestra; P f o r t e ,  ahd.  pforta,  lat. porta; K a m m er ,  ahd. 
kamera,  lat.  camera; Ziege l ,  ahd.  ziagel,  lat .  tegula u. a.

d) dem Gebiete des Handels:

M i i n z e ,  ahd.  muni-^a ,  lat.  moneta; M ark t ,  ahd.  marked,  lat.  
mercatus-, P f u n d ,  ahd.  pfunt ,  lat. pondus; k a n fe n ,  ahd.  
koufon,  lat.  caupones u. a.

e) dem Gebiete der Hauseinr ich tung:
Tisch,  ahd.  fisc, lat .  discus-, Kesse l ,  ahd.  kezzil,  lat. cati/lus;  
P f a n n e ,  ahd. pfanna,  lat. pat ina  u. a.

Die E nt lehnu ng  aus dem Late in ischen ging auch weiter  vor sich, 
denn die lateinische Sprache beeinfluBte die deutsche im W o r t 
schatz so nachhal t ig  wie keine andere.

Spater ,  im 5.— 7. J a h r h u n d e r t  unserer Ze it rechnung,  mit  der 
Verbre i tung  des Chr i s ten tums in Deutsch land  kamen wieder la te i 
nische Wor ter  in die deutsche  Sprache,  vor al lem wohl im Zu sam 
menhang mit  den rel igiosen Ansichten und ki rchl ichen Brauchen:

K lo s te r ,  ahd.  klostar,  lat.  claustrum; Munster ,  ahd.  tnuni- 
stri,  lat. monasterium\ Monch,  ahd .  munih(li),  lat .  monacus; 
Nonne,  ahd.  nunna,  lat. nonna; Messe,  ahd.  missa,  lat. 
tnessa; K reuz ,  ahd.  krCizi, lat.  crux; o p f e r n , ahd.  opfaron,  
lat .  operari u. a.

In der Epoche  des friihen Mi ttelal ters war die chr is t l i che  Kirche 
die ideologische H aup ts tu tz e  des Fcudals taa tes ,  der den Einflufi  der 
Kirche auf die Volksmassen zur Un ter jochung derselben ausniitzte.

Das m it te la l ter l iche Bi ldungswesen ha t te  einen ausgesprochen 
religiosen Charak te r ,  es s tand  voll ig unter  der Her rschaf t  der ro- 
rnischkathol ischen Kirche und verbrei te te die klerikale Ideologic 
weiter.  Dementsprechend spiel te  die lateini sche Sprache  des friihen 
Mi t te la l te rs  eine aufderordentlich groBe Rolle in Europa ,  einschlieB-
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lich Deutschland .  Sie war die offizielle Sprache tier Wissenschaf t , 
der Sel lule, der Kirclie und sogar der S taa t skanz le ien .  Es ist aber 
wicht ig zu bemerken,  daB die lateinische Sprache damals  einen 
rein schr if t l ichen Cliarakter  ha t te  und die Fu nkt ion  einer allge- 
lneinen Volkssprache nicht  erf i'll len konnte;  sie d ien te nicht  als 
Mittel  des sprachl ichen Verkehrs fiir das gauze Volk. Nur  die herr- 
selieiulen, priv i legier ten Klassen h a t te n  die Moglichkei t ,  die latei- 
nische Sprache zu erlernen und sie zu gebrauchen.  Das Volk sprach 
seine Mutte rsprache ,  seine Dia lekte .  Da der Unter r ich t  in der Schule 
in lateinischer  Sprache erfolgte,  s t r omt en  in die deutsche Sprache 
in holier Zahl Worte r  ein,  die mi t dem Schulunter r ich t ,  mit  der 
En tw ic k lu n g  der Wissenschaf t ,  vor a l lem mit  einer der a l tes ten 
Wissenschaften — der Medizin,  im engcn Zusa m m enh ang  stan- 
den.  Daher f inden wir in der deutschen Sprache solche Worte r  wie 
S c h u l e , ahd.  scuola, lat.  scola\ s c h r e ib e n ,  ahd.  scriban,  lat. 
scribere; T i n t e , ahd.  tincta,  lat.  tinder, T a f e l ,  ahd.  tavola, lat. 
tabula ; K r e i d e ,  ahd.  krida,  lat .  creta; d i c h t e n ,  ahd.  t ihtdn,  
lat .  dictare\ M e i s t e r ,  ahd.  me is tar, lat. mag is ter; T i t e l ,  ahd.  
t i tul ,  lat.  t i tu tu s -, F i e b e r ,  ahd.  fiebar, lat. febris u. a.

Die lateinische Sprache blieb bis ins 18. Ja h r h u n d e r t  hinein 
die offizielle Sprache der Wissenschaft .  Deswegen gibt  es im W o r t 
scha tz  der deutschen Sprache viele lateinische Ent l ehnun gen  spa- 
terer Herkunf t :  Aula,  Audi tor ium,  Autor,  Autor i ta t ,  Abitur ient,  
Glossar, Kommentar,  Disz ipl in ,  Exatnen, Exkursion,  Zensuru.  dgl.  in.

Die Anna hm e des romischen Reclits in Deutsch land h a t t e  eine 
nicht  geringere Bedeutung  fiir die E n t le hnun g des lateini schen 
Wortgutes ,  besonders der jur is tischen Terminologie.  Dieser H e r 
kunf t  sind folgende Worter:  Familie,  Proze/J, Kl ient,  Just i z,  Jura,  
Appelation,  Magistral,  Legalitcit, Advokat,  Advokatur  u. a.

Erst  a l lmahl ich ,  vom 14. Ja h r h u n d e r t  an, begann die lateini sche 
Sprache  ihren Einflufi  zu verl ieren.

§ 67. Von den a l ten klassischen Sprachen  iibte auch das Grie- 
chische einen EinfluB auf die En tw ick lu ng  des deutschen W o r t 
schatzes aus.  Aber die griechischen Worter  kamen ins Deutsche 
nieistentei ls  durch das Lateinische.  Das waren hauptsachl ich  Wor ter  
aus dem Gebie te der Religion,  Bi ldung,  Wissenschaft .  Griechischen 
Ursprungs  sind solche Wor ter  wie Bibliothek,  Char, Cliarakter, 
Kirche , Katlieder. Auch jetzt  werden fiir die Beze ichnung neuer 
wissenschaf tl i cher  und technischer  Gegens tande  und Erscheinungen 
griech isch- la teini sche S ta m m e  gebraucht .  Zu solchen Neubi ldungen  
des 19.— 20. J a h r h u n d e r t s  gehoren Termini  wie Phone I ik , Telefon,  
Dynamit ,  Anl i febr in,  Vi tamin,  Hamatogen  u. v. a.

§ 6 8 . I in Wor tscha tz  dcr deutschen Sprache gibt  es viele Wo r
ter franzosischer Abs ta mm un g .  Bestiuiiiite historische Ums tande
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fiilirten d a / 11, daB die franzosischen Worter  ins Deutsche in drei 
verschiedenen historischen Perioden,  in drei Schichten einst roni ten.

Der franzosische EinfluB begann seit deni 11. — 12. J a h rh u n d e r t .  
Das war  die erste Schicht  der franzosischen En t lehnung.  Damals  
war Frankre ich mit  seiner n t te r l ich-hof i schen  Kul tur ,  mit  seiner 
hofischen Li te ra tur ,  mit  dem Kul tus des Frauendiens tes ,  mit  dem 
Aufbli ihen neuer Moden,  mi t der Hofet iket te ,  Kochkunst  usw. zum 
vorbi ld l ichen Land des mi t te la l te r l ichen  Feudal i smus  in West- 
europa  geworden.  Das alles diente  als Vorbild fiir die herrschenden 
Klassen des r i ickstandigen Deutschlands .  Nicht  zu iibersehen sind 
auch die Auswirkungen der Kreuzzuge,  die zur engeren Beri ihrung 
zwischen deutschem und f ranzosischem R i t t e r tu m  fiihrten. Das alles 
ha t te  eine gewalt ige  Bere icherung der Sprache zur Folge. Ins 
Deutsche kam ein s tarker  S t rom franzosischer Wor ter :  P a t a s t  — 
frz. palais ; Tournier  — frz. tour no i\ L a n z e  — frz. lance; M anier
— frz. maniere\ P a v i l io n  — frz. pavi l ion; Flote  — altfrz.  f lauti \  
blond  — frz. blond; Form  — frz. forme; Pre is  — frz. prix; 
f e i n  — frz. fin; Abenteuer  — frz. aventure; f e h l e n  —- frz. f a i l l i r ; 
p a r l i e r e n  ‘sprechen ’ — frz. par ler u. v. a.

Da sich «-in groBer Teil franzosischer En t le hnu nge n  dieser Zeit 
auf das R i t t e r t u m  bezieht ,  so sind viele von diesen Wor te rn  natiir- 
lich mit  dem Untergang  dieses Standes auch dahingeschwunden: 
floitieren ‘Flote sp ie l en ’, chanzun  ‘L i e d ’, gastel  ‘K u ch en ’, castel 
‘SchloB’, habi t  ‘K le id un g’ u. a.

Die zweite Schicht  franzosischer Worter  s t romte  ins Deutsche 
erst viel spa te r ein, naml ich  im 17. — 18. J a h r h u n d e r t .  In dieser 
Epoche,  in der Epoche des Absolut ismus ,  wurde  Frankreich wieder 
zum fi ihrenden Land Westeuropas und d iente  dem feudalen Adel 
anderer westeuropa ischen S ta a t en  als Muster.  Frankreich  verstand,  
die Hofe der groBen und kleinen Feudalherren des r i ickstandigen 
Deutschlands ,  seines Nachbar landes ,  seinem EinfluB zu unte rz iehen.

Die adcligen Kreise des abso lu ti st ischen Europas  ahm te n  das 
Leben des franzosischen Adels nach,  seine Si t ten,  Moden, seine 
hofische Et ike tte .  Das alles bedingte den EinfluB und die Ver- 
b re i tung des Franzosischen,  das zur fi ihrenden Sprache der he r r 
schenden Feudalklassen Westeuropas  wurde.

Das r i i ckstandige zerspl i t te r te  Feudaldeutsch land  s tand mehr 
als andere  Lander unter  dem Einf luB Frankre ichs dieser Zeit .  Alles, 
was aus Frankreich kam,  war Mode, auch die Sprache.  Diese Per iode 
in der Entwick lung  der Kul tur  Deutsch lands  wurde sogar a-la-tnode 
Zeit genannt .

Wenn ein r i ickstandiges Land der Kultur  en twickel te r  Lander  
nachs trebt ,  so kann diese Ersche inung als eine progressive bezeich
net werden.  Die Nacha hm un g  jener Per iode in Deutschland war 
aber nicht  progressiv.  Diese Nachah m un g war regressiv,  vveil nur

4 A. IUkuj , Л. .'leHKuua
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wedcr t4.1lкмi dit- cm 11It'll 11 U'i 1 imil von den herrschenden Klassei 
Deli I sell lauds /11 jener Zeit gebrauchtei i  franzosischen Wor te r  keim 
w ieht igen Begriffe des deutschen Lebens wieder,  oder sie waren 
deu in (hr  Sprache schon vorhandenen deutschen Wor te rn gleich- 
bedeut  e n d . In beiden I ii I len waren sie fiir die deutsche Sprache 
unnot ig,  deswegen versehwanden auch nianehe von iinien bald aus 
der Sprache.  Das waren vor allein nur Modeworter,  wie z. B. dis- 
aiiiragicren ‘e n t i n u t i g e n ’, repoussierett ‘abschlagen ’. Doch einige 
blieben in dem deutschen Wor tscha tz  leben: elegant  frz. elegant, 
kokett -  frz. coquel, nett  — frz. net, frivol  — frz. frivol, galant  — 
frz. go Ian t. Boudoir  — frz. boudoir, Mode  — frz. mode. Mabel  — 
frz. meuble, Omelette — frz. omelet le u. a. Hierher geliort auch fast 
die gesamte Mi l i tar te rminologic :  Armee  - f r z .  armee, Bataillon  — 
frz. bataillon, Kompanie — frz. compagnie. Parade frz. parade, 
(Jamison -- frz. gamisou,  Kommandeur  — frz. commandeur  usw.

Wie schon oben e rwahnt ,  t reten  einige Wor te r  als Synonvme zu 
den schon vorhandenen  einheiinischen,  wobei eines dieser Synonyme 
eine besondere st i I ist ische Farbun g erhal t ,  z. B. in dem Synonymen-  
paar Armee — Heer ist das letzte s t i 1 istisch gehohener als das 
erste. I'.s gibt sogar I-'iille, wo das Freuidwort  das einheiinische in 
eine besondere Schicht  des Wor tschatzes  drangt.  Als Beispiel kon
nen solche Worter  angefiihrt  werden wie Tante, Kousine, Onkel, 
welche die deutschen Mtihme, Base, Vetter und Oheim verdrangt  
haben.  S ta t t  des fast ungebrauchl ichen Wories Muhnie  wird jetzt 
das en t lehnte  Kusitte gebraucht .

A u d i  a l s  de r  L u x e m b u r g e r  s e i n  V e r s p r e c h e n  n i c h t  ha  I t e n  u n d  s e i n e  S c l n v e s t e r  
n i c h t  zu  de r  11 e i r a ( i i h e r r ed e n  k o n n t e ,  h a t t e  er .  . . s i ch  b e r e i t  e rk  I a r t , m i t  
der  a n d e r e n  B r a u t  vor l  i e b z u n e h m e n .  . . m i t  J d h a n n s  K us i ne  B e a t r i x  v o n  
B r a b a n t .  . . J o h a n n s  l i e b e  M i i h m e  v o n  B r a b a n t  w a r  n i c h t  g e k n m m e n .  
(I..  F  e u e ll t w  a n g  e r)

Das franzosische Onkel hat  die deutschen Aquiva lente  Vetter, 
Oheim in den Hin te rgrund  gedrangt .

W a s  d i e  d r e i  D a m e n  B u d d e n b r o o k ,  d i e  T o c h t e r  Onkel G o t t h o l d s ,  b e t r a f ,  so 
w a r e n  i h r e  M i e n e n  p i k i e r t  u n d  vol l  K r i t i k .  w i e  g e w o h n l i c h .  (T h.  M  a n n)

Wenn die letzteren gebraucht  werden,  so haben sie gewohnlich 
eine besondere sti 1 istisclie Farbung.

. . . der  s t o l z e  F i c h b a u r n  s e h a u t  d r e i n  w i e  e i n  v e r d r i e B l i e l i e r  Oheim, d e r  d a s  
sc l i one  W e t t e r  b e z a h l e n  sol i .  (11. H e i n  el

t lid d a r u n t e r  s i n d  m a n c h e ,  v o n  d e n e n  m e i n e  . Mut t e r  s a g t .  es  w a r e  besse r ,  
Me l e b t e n  n o c h ,  z. B.  m e i n  G r o U v a t e r  u n d  m e i n  Oheim, de r  a l t e  H e r r  v.  Ciel- 
d i ' i n  u n d  d e r  j u i i g e  H e r r  v.  G e l d e r n ,  d i e  b e i d e  so b e r r i h m t e  D o k l o r e n  w a r e n  
u n d  so v i e l e  M e n s c h e n  v o m  T o d e  k u r i e r t  u n d  d o c h  sei he r  s t e r b e n  m u B t e u .  
( I I .  H e i n  e)

Aber es gibt  auch Synonyme,  die paral lel  cxist iereu:  Hotel — 
Gasthaus.
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D a s  Hotel w a r  s t i l l ,  d i e  S p a n i e r  w a r e n  v i e l l e i c h t  s ch o n  aul  de n i  M m  
(Л.  S e g  Ii e r s)

D i e  M u s c h e l -  u n d  A u s t e m v e r k a u f e r  r a u m t e n  g e r a d e  d i e  K o r b e  a h  vor  den  
t e u r e n  Gasthausern, es w a r  a l s o  s c h o n  d re i  I hr.  (A.  S e j j h e r s l

Die dr i t t e  Schicht  franzosischer Ent lehnungen  fall t  in die zweite
11 a I f t e des 18. J a h r h u n d e r t s  und die erste Hal i te  des 19. J a h r h u n 
derts.  Diese wurde durch andere historische Ereignisse bedingt :  
durch die Ideen der franzosischen Aufkliirer des 18. J a h r h u n d e r t s  — 
Rousseau,  Diderot ,  Volta ire,  Montesquieu,  durch die Ideen dcr f ran
zosischen u topischen Sozia 1 isten der ersten Hal f te des 19. J a h r h u n 
derts — Four ier ,  Sa in t -S imon — und insbesondere das Einwirken der 
biirgerlichcn f ranzosischen Revolu t ion  am Fude  des 18. Jahrhunder t s .

Das Aufbli ihen des pol i t ischeu Lebens in Frankreich verursachtc 
die E n t s te hu ng  neuer Begriffe, die se lbs tverstandl ich  ihren Aus
druck in neuen Wor te rn  f inden muf iten.  Dementsprechend e n t s ta n 
den solche Wor te r  wie revolution, revolutionnciire, republ ique, 
proietairc, sue in I, clusse, democrat, consti tution,  social isme, commn- 
nisme  u. v. a. Zur Bi ldung  dieser Wor te r  wurden oft lateinische und 
griechische S t a m m e  benutz t ,  wohl auch in verander te r  und tunge- 
deute te r  l;orm: republ ique aus lat.  respublicn, eigent l ich die offent- 
liche S a d i e ’; revolution s t a m m t  vom lat. revolutio aus dem Verb 
revolvere ‘u m w a l z e n -. Diese Wor te r  bereicherten den Wor tscha tz 
mehrerer  Sprachen:  der engl ischen,  riissisehen, deutschen usw. In 
der deutschen Sprache sind das: Revolution, Revolt! I iondr, Repub
lic, Proletariat , so;ial, К lasse, Demokrat, Kons t i In t ion, Soziulis-  
mus, Kommunis tnus  usw. In ihrer Mehrheit  exist iercu sic auch 
heutzu tage  in der Gruppe  der sogenannten iu tc rua t iona lcn Worter  
(siehe S. 109).

Die En t l e h n u n g  aus dem Lateinischen,  Gr iechischen und F r a n 
zosischen unfafit  nicht  nur ganze se lbs tandige  lexikalische Einhe i 
ten (Worter) ,  sondern auch wor tb i ldende  Morpheme — Suffixe und 
Praf ixe  (siehe S. 60).

§ 69. AuBcr lateinischen und f ranzosischen En t lehnungen  gibt 
es in der deutschen Sprache auch andere,  z. B. it a I ien ische. Die 
letzteren s t a m m e n  in ihrer Mehrhei t  aus dem 15. und der ersten 
Hal f te  des 16. Ja h rh u n d e r t s ,  aus der Epoche des H um an ism us ,  der 
i tal ienischen Renaissance,  wo auf der We l ta rena  I ta lien als das 
f i ihrende Land des friihen F in anzk api ta l i s m us  aufkam.

K. Marx und Fr. Engels schriebcn iiber das Ital ien der Renais 
sance folgendes: «Es ist die Epoche,  die mit  der letzten Halfte des
15. J a h r h u n d e r t s  a n h e b t .......... I t a l ien erhob sich zu einer ungeahn-
ten В I Lite der Kunst ,  die wie ein Widersche in des klassischen Alter- 
tu ms  erschien und die nie wieder erreicht  worden.» 1

1 l \ .  M a r x  u n d  F  r.  E n g e l s ,  U b e r  K u n s t  u n d  L i t e r a t u r ,  B e r l i n  1953,  
S.  195.

4*
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I tal ienisches Wor tgut  dieser Zeit s t a m m t  hauptsachl ich aus dem 
Gebiete des Finanz- uud Mil i tarwesens,  insbesondere aber aus dem 
Gebiete der Kuust .  Die meisten dieser Worter  sind durch das F r a n 
zosische in die deutsche Sprache e ingedrungen.

Vor al lem war die Kunst  jene Quelie,  aus der die deutsche Sprache 
und andere  Sprachen die meisten i tal ienischen Ent lehnungen  schopf- 
ten. Musik: Oper, Sopran, Bafi, Tenor, Fuge, Konzert, piano, forte, 
crescendo u. v. a. Archi tek tur :  Galerie, Korridor, Fassade u. a.

Zu der F inanzte rminologie  gehoren: Bank  — ital. banca; Bank- 
r o t t — ital.  banca rotta,  e igent l ich ‘die umgewandte  B a n k ’; Lom
bard ‘L e ih h a u s ’, nach der Provinz Lombard ien  genannt ,  wo diese 
Ansta l ten zuerst er richtct  worden waren;  Dukaten — ital .  ducato.

Aus dem Gebiete des Mil i tarwesens sind ent lehnt :  Soldat  — 
ital .  soldato-, P r o v i a n t — ital. provianda\ Panzer — ital .  panciera\ 
Granate— ital.  granata\ Scharmiilzel  — ital.  scaramuzzia u. a.

Durch i tal ienische V e rm i t t l u n g e rh ie l t  die deutsche Sprache eine 
Reihe von Ausdrucken fiir die Erzeugnisse des Osteus und auch 
fiir verschiedene Spezereien: Saint,  Sp ina t  u. a.

§ 70. In der deutschen Sprache lassen sich auch englische Ele
mente  aufwcisen.  Die ersten englischen Worter  im Deutschen fallen 
in das 14. — 17. J a h r h u n d e r t  und hangen mit  dem Handel zwischen 
englischen und deutschen Kauf leuten zusarnmen. Diese E n t l e h n u n 
gen waren aber nicht  zahlreich,  meistentei ls  waren es See- und 
Handels te rmin i :  Boot  — mtlengl .  bot\ Lotse — mtlengl .  loads(man)\ 
F lagge— mtlengl .  flag-, K u b i n e — engl. cabin; Paketboot  — engl. 
packetboat  u. a.

Im 18. — 19. J a h r h u n d e r t  wurde  aber England zum fiihrenden 
Land des industr ie llen Kapi tal i smus ,  woriiber K. Marx in seinem 
«Kapital» folgendes schreibt:  «Was ich in diesem Werk  zu erfor- 
schen habe,  ist die kapital  ist ische Produktionsweise und die ihr 
en tsprechenden  Produktions- und Verkehrsverhaltnisse. Ihre klassi- 
sche S t a t t e  ist bis jetzt  England.» 1

Deswegen kamen aus dem Engli schen ins Deutsche viele E n t 
lehnungen,  meis tente ils  mit  denen durch sie bezeichneten Gegen
s tanden und Ersche inungen zusammen.

Aus Technik und Wissenschaft :  Logarithmus,  Speklrum,  Baro
meter, Darwinismus,  Evolutionstheorie, experimental  u. a.

Aus Indust r ie,  Handel ,  Finanzwesen:  Trust,  Tunnel,  Koks, E x 
port, Import,  City,  Cheviot, Scheck, Budget,  Banknote, Prozent  u. a.

Aus dem pol it i schen Leben: Agitator,  Bi l l ,  Boykott,  I mpe- 
rial ismus, Interview, Leader, Meeting,  Par lament, Reporter, Votum,  
Trade-Union u. a.

1 К. M  a  r x,  D as K a p i t a l ,  B d .  1, V o rw o r t  zu r  e r s te n  Л u l lage ,  S. 6.



Entlehnung

Aus dem Sport :  Bo x, Boxer, Fufiball, Rekord, Hockey, .tockcy 
Jury,  Match,  Lawn-Tennis,  Sport, Tourist,  Start ,  Trainer, trainie 
ren, Jacht  u. a.

Aus dem Gebie t der Mode und Kochkunst :  Comfort, comforta- 
bel, Bar, Dandy, Flirt ,  Gentleman, Klub, fashionable, Track, Mak- 
k in tosh, Plaid,  Raglan,  Schal,  Smoking,  Sweater, Clown, Boston. 
Lunch, Grog, Pudding,  Punsch, Sandwich,  Whisky,  W his t , Pick- 
nick u. a.

Zu den englischen En t le hnu nge n  spaterer  Zeit gehoren: Zellu- 
loid, Fi lm ,  Kodak, Musik-Hal l ,  Girl, Trick, Jumper,  Pullover,  
Trolley, Tank  u. a.

Es sei hier bemerkt ,  daB viele englische oder amerikanische 
Worte r  auch in jungerer  Zeit ins Deutsche gekommen sind und auch 
immer  weite r kommen.  Zu solchen Anglizismen meist  amerikani-  
scher Herkunf t  gehoren Bikinis ,  Jeans, Bluf f ,  Businesman, Job. 
Story, Song, Blues, Spiri tual,  Bofi, f i f t y - f i f ty ,  groggy, tipptopp
u. v. v. a. Diese — und andere — werden besonders haufig in dei 
Umgangssprache  Wcstdeutsch lands  gebraucht .  Die Zahl von Ame- 
r ikan ism en  im wes tdeutschen Sprachgebrauch n im mt  immer zu 
und diese Tatsache  hangt mit dem pol it i schen und wir tschaf tl i chen 
Einfluf.3 der USA auf Westdeutschland zusammen.

F o l g e n d e r  U m s t a n d  is! z u  b e a c h t e n :  S e h r  v i e l e  W o r t e r ,  d i e  in E n g l a n d  e n t  
s l a n d e n  s i n d  u n d  fiir e n g l i s c h e  g e l t e n ,  s i n d  a u s  g r i e c h i s c h e n ,  l a t e i n i s c h e n ,  franzcisi  
s e h e n  S t a m m e n  g e b i l d e t .  So  z. B.  l a f l t  s i c h  das Par lament  a u f  d a s  f r an zo s i s c h e  V e rb  
parler  ' s p r e c h e n ’ z u r i i c k f й h r e n , e b e n s o  Export  a u f  d a s  l a t  exportare  ' a u s f i i h r e n '  
Import  a u f  d a s  l a t .  importare  ' e i n f i i h r e n ’ u.  a.

S o w o h l  l a t e i n i s c h e ,  f r an z o s i s c h e ,  i t a I i e n i s c h t  w i e  a u c h  e n g l i s c h e  E n t l e h n u n g e n  
f i n d e n  w i r  i n  a n d e r e n  e u r o p a i s c h e n  S p r a c h e n .  s i e  g e h o r e n  zu  d e n  s o g e n a n n t e n  i n t e r  
n a t i o n a l e n  W o r t e r n  ( s i e he  § 76).

§ 71. AuBer den gr iechischen,  lateinischen,  franzosischen,  ita- 
l ienischen und englischen Elementen  lassen sich in dem deutschen 
Wor t scha tz  auch andere Lehnworter ,  obwohl nicht  in so hoher Zahl,  
nachweisen;  sie s t amm en  aus den verschiedensten Sprachen: aus dem 
Spanischen ,  Portugiesi schen,  aus den Sprachen des Fernen Ostens,  
und einige Wor te r  sogar aus den a fr ikanischen und aus tral ischen 
Sprachen .  Manche von diesen Wortern kamen in den al teren Perio- 
den der Spr achentwicklung  ins Deutsche.  Die Bekanntschaft  der 
Deutschen mit  der Kul tur  dieser Lander,  Handelsbeziehungen ,  geo- 
graphische  Entdeckungen ,  verschiedene Expedi t ionen  und Reisen 
des 17. —19. J a h rh u n d e r t s  — das alles brachte viele Ent lehnungen  
dieser Art mi t  sich. Eine nicht unbedeutende  Rolle spiel ten dabei 
Reisebeschreibungen,  in denen neue Lander,  unbekannte ,  fremde 
Volker mit  ihrer e igenart igen Kultur  und ihren eigent i imlichen Sit- 
ten und Brauchen  geschildert  wurden.  Auf diese Weise kamen ins 
Deutsche  solche Wor te r wie:
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span isd i - portugiesisehe (durch franzosische Vermi t t lung) :  Dul- 
nneo,  Gitarre, Kostagnette, Lakai , Manl i / le ,  Mai include, Romanic,  
Serenade, Zigorre, Winil ie  u. a.;

irauisclic: Basar, Diwon, Kiosk. Satrap, Schoch, mall ,  lila,  
Jasmin,  Korowanc, Minnie,  Parodies, Paschu u. a.;

a rab isd ie :  Admiral ,  Algebra, Al las,  Ziffer, Arsenal, Sul tan,  
Ко/if ,  Emir,  Talisman,  Koran, Islam, Fakir, Harem, Balsam, Mat-  
mt:c,  Sofa, Tosse, Koraffe, Ко f  fee, Zueker, Giraffe, Mussel in. 
Tar if ii. a.;

t iirkische: Effendi ,  Odaliske, Ottomone, Turban, Tulpe, Г  Ian, 
Dcrwisch u. a.;

amerikanische:  Ananas,  Guano, Jaguar, Катит,  К а к а о ,  l\au- 
tscliuk, K'llibri, Mois,  Orkan, Palisander, Sehokolade, Tobak u. a.;

indische: Sanskrit ,  Reis, Veranda, Bunane, Dschungel, Kaste, 
Poria, Rodscha, Bahuvrihi  u. a.;

austral ische:  Kdnguruh, Tabu, Bumerang  u. a.; 
af rikanische:  Basalt,  Gnu, Gorilla, Schimpanse, Zebra, Tsetse- 

fliege u. a.;
malaische:  Banibus, Orang-Utang, Gong, Kakadu, Guttapercha, 

Sago u. a.;
a ltagypt  ische (durch das Gr iechische und Lateini sche vermi t te l t ) :  

Ouse, Ibis, Gummi,  Almanach  u. a.;
chinesische: Nanking,  T o ifun. Tee u. a.;
japanische:  Bonze, Geischa, Kimono, Mikado, Harokiri  u. a.; 
althebri i ische (die meisten von ihnen sind religiosen Charakte rs  

und kamen durch die В ibei ins Deutsche):  Hosionna, Hallelujah,  
Solan, Moloch, Talmud,  Mammon.

Die Ent lehnungen  aus dem kussi schen erfolgien als Ergebnis 
der verschiedenar t igen wirtsehaf t l ichen,  pol i t ischen und kul turel-  
len Beziehungen zwischen dem russischen und dem deutschen Volk 
in den letzten J a h rh unde r te n .  Die Ent lehnungen  bis zur GroBen 
Sozial ist ischen Oktober revolu t ion  waren bei weitem nicht  so s ta rk 
wie die En t lehnungen  nach dem J a h re  1917. Bei den fruheren E n t 
lehnungen handel te  es sich um Worter  auf den Gebietcn des Handels 
und des a lI tagl ichen Lebens. Hierher gehoren solche Wor ter  wie 
Zobel, Kopeke, Ritbel, Werst, Taiga. Tundra, Troika, Grippe, Pa- 
pyrossy, Wodka, Sanwwar,  Bl intschiki ,  Pelmeni,  Bur(sch)tscli
u. a. in.

GewiB trifft  man auch jetzt  in der modernen deutschen Sprache 
diese al ten Ent lehnungen:

Di o  F r a u .  f f l l l t e  T e e g l a s e r  a u s  e i m m n i f i ge s c l u v a r z t e i ]  Samowar.
(F ('. W e i s к о p f)

К о п н и  m i t  mi : !  Es g i b t  b e n t  bei  u n s  Blintschiki m i t  - a u r e r  S a l i ne .  (F. C.
W e •: s к о p f)

Da i i n  k o n n e n  w i r  m e i n e t w e g e n  a u c h  P elm eni odei  Borschtsch o d e r  sonst
w a s  essen .  (F. C. \V e i s к о p !)



En llehnung  Hi;',

V iol w iclit ign \v;ii dor IlinfluB des russiselien Wortscli;it/.i-s 
nach dor < . iroBen Sozialist  isclien Oktoberrevolu t ion .

§ 72. In diesen Jal i ren (nach der GroBen Sozia 1 ist ischen Oldo- 
berrevoliiti(in) sind in die deutsche Sprache viele russische Worter  
e ingedruugen,  die vor allein neue Begriffe des Sowjet lebens bezei
chnen und deswegen oft Sow jet isnien genannt  werden.  Dieser Fach- 
ausdruck sclieint etwas zu eng zu sein, da er nicht  alle Worter  
umfaf.it, die im Russiselien infolge der al lgemeinen Lebensveran- 
derung  en ts t anden  sind und immerfort  entstehen und in verschie
dene Sprachen aufgenominen werden.  Unter  den Sowje ti smen miiBte 
man nur solche Wor ter  vers tehen,  die im inneren Zusammenha ng 
mit  der cndgii l t igen Umge s ta l tu ng  der ganzen gesellschaft l ichen 
Ordnu ng  en ts tanden  sind,  die in Zusam menha ng mit dem Aufbau 
des ersten sozial ist ischen S taa tes  in der Welt  und im Z us am m en
hang mi t seinem Leben stehen wie Sowjet, K<>Ichos, Komsomol , 
Sowjetwirtschaft  usw. Fiir die Wor ter  aber,  die aus der russiselien 
Sprache in andere koniiueu, die jedoch nicht  nur fiir das Sowjet- 
land typisch sind — z. B. Sputnik,  Kosmonaut  u. a. — ware es also 
im al lgemeinen ra t samer  den Fachausdruck  «Russische Worter  der 
Nachoktoberperiode» zu gebrauchen,  welcher alle russiselien Fnt-  
lehnungen der Sowjetper iode,  auch die Sowjet ismen umfaBt.  Diese 
Worter  kommen nicht  nur in die deutsclu'  Sprache,  sondern .inch 
in alle Sprachen der Welt ,  was als Resultat  der wirtschaf t l iehen,  
po l i t i schen , kul ture l len  Bedeutung der Sowjetunion iu der ganzen 
Welt  zu be trach ten  ist.

Die russische Sprache wird zur Quelle,  aus der die sozialistisclie 
sowjetische Ideen und Gcfiihle ausdri ickenden Sowjet te rmini  aus- 
s t romen und sich nicht  nur in alle bri iderl ichen Sprachen und Vol- 
kcr, sondern auch in alle Sprachen der Welt  ve rbr e i t en . 1

Uber die groBe Bedeutung  der riissisehen Sprache auBerte 
W. I. Lenin seine Meinung in einer seiner Reden: «Unser russi- 
sches Wort  Sowjet  gehort  zu den verbrei te ts ten Wor ten;  es wird 
in die anderen Sprachen gar nicht  erst i ibertragen,  sondern iiberall 
als russischcs Wor t gebraucht .» 11 Und es ist t a tsachl ich so. Davon 
zeugt das konkrete Sprachmater ia l  selbst .

D i e  W a n d ,  d en  F e n s t e r n  g e g e n i i b e r ,  w a r  m i t  K a r t e n  v o n  M e c k l e n b u r g ,  der 
S o w j e t z o n e  u n d  de r  S o w j e t u n i o n  b e h a n g c n .  ( W.  В r e  d e !)

T h e  Soviet p e o p l e  h a v e  a d e ep  r e s p e c t  for  t h e  B r i t i s h  p e o p l e  a n d  t h e i r  cen-  
t u r i e s - u l d  c u l t u r e .  ( . M  о s с о w  N e w  s»)
L e  15 j a n v i e r  НИИ), le Soviet  s u p r e m e  a a d o p t e  u n e  Loi  p r e v o y a n t  u n e  non-  
v e l l e  r e d u c t i o n  c o n s i d e r a b l e  e t  u n i l a t e r a l e  d e s  fo r ce s  a r m c e s  d e  I ’U R S S .  
(<-.L e s N о u v e i l  e s (I e M  о s с о ll)s

1 « Пр а в д а » ,  19.'i3, 17 о к т я б р я .
• W.  I. L e  n i ii, R e d e  in d e r  f e i e r l i c h e n  S i t z u n g  de s  M o s k a u e r  S o w j e t s  a u s  

AnlaW des  J a h r c s t a g e s  d e r  I I I .  I n t e r n a t i o n a l e ,  6 . 3 . 1 9 2 0 ,  S a m t l i c h e  W e r k e ,  B d .  X X \  , 
\ ’e r l a g  fiir L i t e r a t u r  u n d  P o l i t i k ,  W i e n — B e r l i n  1930,  S.  8 6 — 87.
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Mit jedcm Jain wachst  die Bedeutung  der Sowjetunion ,  mit 
jedeni Jal ir  vermehrt  sich die Anzahl russiseher Lehnwor te r  in 
alien Sprachen dcr Welt .  Noch grofier ist die Bedeutung der rus- 
sischen Sprache und der En t le hnu nge n  aus ihr in der Nachkriegs- 
periode geworden.  Das bctr iff t  in erster Linie Lander der sozialisti-  
schen Gemeinschaft .

Se lbs tverstandl ich  bceinflufi t  die russische Sprache auch den 
deutschen Wortscha tz,  vor a l lem im Zusammenha ng mit  dem Auf- 
bau der Deutschen Demokra t i schen  Republ ik .  Die neuen riissisehen 
Ent lehnungen ,  die das Neue im Leben der Sowjetunion bezeichnen,  
cntsprechen dem neuen sozial is t ischen Dasein des freien Sowjet- 
volkes: Sowjet, Bolschewik, bolschezv ist isch, Poli truk,  Kotchos, 
Komsomol, Leninist,  Leninistntis,  / ndnstriatisierung, M T S ,  Trak- 
torist, Moskwitsch-Wagen  u. v. a.

«Icli  w a r  i m  K olchos .» ( E .  S t r i t t m a t t e r )

« Ich  w i l l  k e i n e  S c h u l a r b e i t e n  a b s c h r e i b e n .  I c h  w i l l  i n  d i e  Jungen Pioniere  
t r e t e n . »  ( E .  S t r i t t m a t t e  r)

In de r  S o w j e t u n i o n  o d e r  R u t l a n d ,  w o  de r  H e i m k e h r e r  auf d e m  Kolchos  
w a r ,  z i e h  de r  Traktor d i e  A l a h m a s c h i n e  i i ber  d a s  F e l d .  (E .  S t r i t t m a t -  
t e r)

Dcr Uberbl ick des ganzen Entwicklungsganges  der deutschen 
Sprache iiberzcugt uns davon,  dafi viele Worte r  aus anderen  S p r a 
chen in den deutschen Wor tscha tz  e ingedruugen sind.  Die deutsche  
Sprache Libte ihrerseits iliren Einflufi  auf andere wes teuropaische  
Sprachen aus,  aber bis zur letzten Zeit war dieser Einflufi  nicht  
allzu grofi. Dieser Umst and  lafit sich durch die Besonderhe iten der 
gesellschaft l ichen En twick lung  Deutsch lands  e rklaren.  Das in viele 
grofie und kleine Feuda ls taa ten  zerstuckcl te  und durch  haufige,  
manchmal  langwierige auf re ibende Kriege en tkraf te te  Deutschland 
betrat  den Weg der к а р itaI ist ischen Ent wick lung  bedeutend spate r  
als die anderen wes teuropa ischen Machte.  Die wir tschaft l i che  und 
pol it i sche Zerst i ickelung ver t ief te  die historisch bedingte  sprachl iche 
Zerspl i t te rung.  Diese Faktoren  e rk laren die verha l tni smaf i ig  unbe- 
deutende  Rolle Deutsch lands  in der Weitgeschich te  im Vergleich 
mit anderen westeuropaischen S taa ten .  Deswegen schopfte die d e u t 
sche Sprache  Ent lehnu ngen  aus anderen Sprachen,  war aber selbst  
keine s ta rke Quelle der Bereicherung anderer  westcuropaischer  
Sprachen.

E s  g i b t  k e i n e  S p r a c h e ,  d i e  vo l  I ig frei  v o n  E n t l e h n u n g e n  i s t .  M a n  k a n n  a u c h  
un  R u s s i s e l i en  v i e l e  d e u t s c h e  W o r t e r  f i n d e n .  B e s o n d e r s  f a l l e n  d i e s e  E n t l e h n u n g e n  
au:  d i e  P e r i o d e  d e s  Z a r e n  P e t e r  I. Z u  d e n  d e u t s c h e n  E n t l e h n u n g e n  g e h o r e n  s o l ch e  
W o r t e r  w i e  бухгалтер  v o n  B uchha t ter , парикмахер  v o n  PerOckenmacher, бакен
барды v o n  Backenbart,  галстук  v o n  H ats tud i ,  ярмарка  v o n  Juhrm arkt ,  шрифт  
v o n  St hri f t ,  ширма  v o n  Schirm , штаб  v o n  Stab  u.  a.  m.

§ 73. Naehdem wir eine historische Ubersicht  iiber die E n t l e h 
nung gegeben haben,  gehen wir zur Bet rach tung  der Ent lehnungs-
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wege iiber. l int lehnungen kamen in die deutsche Sprache e ii twedn 
auf mi indi ichem oder auf schri f t l i chem Wege. Der erste Weg (del 
miind 1 iclie) ist der al tere und bcsteht  in der unmi t te lbaren  I 'ber 
gabe der Wor te r  von Mund zu Mund. Gewohnlich werden die Wor
ter zusammen mit den durch  sie bezeichneten Gegenstanden und 
Erscheinungen aufgenommen. Das Ents tehen  der Schr if tsprache 
rief den zweiten En t lehnungsweg (den sehr if 11 ichen) hervor,  der 
dann  im Z usamm enhang mi t der Er f indung der Buchdruckere i im 
mer bedeutender  wurde.  In den letzten Ja h re n  wurde  dank  der 
s t i irmischen En tw ick lu ng  der Technik und der Er f indung des R a 
dios eine neue Ent lehnungsmogl ichke i t  ins Leben gerufen,  namlich 
die Rundfunks endun gen .  Dieser W'eg ermogl icht  die En t le hnun g 
neuer Worte r  aus den ent fe rntesten Landern  der Welt .

§ 74. Ent lehnu ngen  geraten  gewohnlich unm i t te lb a r  aus einer 
Sprache  in die andere,  manc hma l  aber kann eine dr i t t e  Sprache als 
V e rm i t t le r  dienen.  So werden viele griechische Worte r  ins Deutsche 
durch das Lateinische en t lehnt :  Char, Charakter, Apotheke, Arzt,  
Bibel,  Planet,  Pnrpur  u. a. Lateinische Worter  werden durch das 
Franzosische aufgenommen:  Plan,  mhd.  plan  aus lat.  planum,  durch 
frz. plan,  plane\ Lanze aus lat.  lancea, durch frz. lance-, Fabrik 
aus lat.  fabrica, durch frz. fabric/tie.

Die Rolle des Vermi t t le rs  spiel ten manchmal  zwei oder sogar 
drei ,  vier  Sprachen.  So hat  das Wor t Reis  einen langen Weg durchge- 
macht :  aus der indischen Sprache,  durch die persische brizivrizi ,  
i tal ienische riso, franzosische riz  in die mi t te lhochdeutsche  ris.

Ein und dasselbe Wor t  kann manchmal  aus einer Sprache  zwei- 
mal en t l ehnt  werden,  gewohnl ich zu verschiedenen Zei tperioden.  
Beide Va r ian ten  gestal ten sich verschiedeuar t ig nach den phoneti-  
schen Besonderhei ten der Sprache in der entsprechenden  Entwick- 
lungsperiode.  Das lat.  pa la t ium  wurde in die deutsche Sprache 
zweimal  en t lehnt :  im 7. Ja h r h u n d e r t  — pjalz  (das Wort  verschwand 
spa ter  vollig) und irn 12. J a h r h u n d e r t  — in der Form Palast.  Aus 
lat. moneta s ta m m en einersei ts Mtinze und anderersei ts  Monete  mit  
verschiedenen  Scha t t ie rungen  der Bedeutung.  Die Bedeutung  dieser 
V ar ian ten  kann sich auch verandern ,  wie wir es schon gesehen 
haben.  Aus dem lat. dictate en twickel te  sich im Deutschen das 
al tere dichten und das neuere diktieren.

W a r t e n d  a n  der M a s c h i n e ,  b l i t z b l a n k  sat t  d i e  S e k r e t a r t n ,  e i n  G r a m m o p h o n  
s p i e l t e ,  er  q u a k t e .  dichtete . l a c h t e  s c h a l l e n d  i i ber  einen g e g l i i e k t e n  Witz  
(L.  F  e u с Ii t w a n g e r)

« N a t i i r l i c h  h a t  er  r e c h t  v o n  s c i n e m  S t a n d p u n k t  aus»,  u n d  diktierte  w e i t e r .  
(L.  F  с ti с h t w a n g e  n

Verschiedene Bedeutung  haben die Wor ter  trachten ‘s t r e b e n ’, 
'sich b e m u h e n ’ und traktieren ‘b e h a n d e l n ’, ‘be w ir te n ’ aus dem lat. 
tractare\ priifen und probieren aus dem lat. probare



A Iхт  s o u  it' it'll i i B e r l i n  z u r i i c k  b n .  w e r d e  ich ( r a c h l e n ,  fiir e i n e n  so g u t e n  
; 11 It'ii F r e u n d  e i n e  h a l b e  S t u n d e  f r e i z u m a c h e u .  (I. .  F  e u e li t w  a n g c  r)

Mi'igt l ln s ie m a c h e n ,  w e l c h e s  Fue l )  e i n  I . ei clUes  i 1. so traktiert Ihr  u n s
z w e i n i a l ,  u n d  w ir ’■ I e i b e n  auf  l a ng e  Ze i t  F u n  Sel inldi i ei '  (.1. \V.  G n e t  h e)

F r  i e d n z i e r l t  d en  a l t e n  S a t z  a u f  ffinf W' or t e ,  p r i i f t e  v o n  in ue in .  ( i. F  e u с b t - 
w a n g  e r)

Wi n  d en  d i e s e  S z e n e n  probiert, d a n n  w a r  B a l t h a s a i  l l i e r  n se ine i  b e s t e n  
I■<xii i  ( F.  F  e u с h t w  a n g e r)

Die laut l iche Form dieser al teren und попей \ ' a r i an t eu  1 af.it sich 
durch die fur die En twicklung  des deutschen phonet ischen Systems 
charaktc r i s t i schen  Veranderuugen erklareu:  I. und 2. Lautverschie-  
hung,  Reduk t ion  der unbe tonten  Vokale usw.

F i n e  a l i n l i c l i e  E r s c h e i n n u ,  k a n n  m a n  in de r  W o r t b i l d u n g  b e o b a c l i t e n .  So  w i r d  
d a s  f r a n z o s i s c h e  Su f f i x  -ic, a u s  d e m  l a t .  -in z we i n i a l  in di e  i l ru t sc ln-  S p r a c h e  a u f 
g e n o m m e n  D a s  e r s t e  .Mai w a r  i s in d e r  mi t  t e l h o c h d e n U e h e i l  P e r i o d e  u n d  d a b e i  
w u r d e  tier l a ng e  \ ' o k a l  ir be i i n  U b e r g a n g  ins X e u h o c h d t  u t s e h e  d i pht  h o n g i e r t  (iV <■/): 
Par lei, Sp in iure i ,  Backcrci u.  a D a s s e l b e  Su f f i x  -ic k a m  d a n n  z u m  z w e i t e n  .Mai 
ins  D e u t s c h e  s c h o n  in t ier  n e u h o c b d e t i t s e h e n  I V r i o d i  nn d  b i i e b  d i e s m a l  u n v e r a n 
d e r t :  Parti , ’. Mclndic.  B iolift ie  u.  v a.

Aianchmal macht  ein Wort  einen merkwurdigen  Rundgai ig (lurch. 
So gibt es deutsche  Wor ter ,  die von f iner  anderen Sprache aufgenom
men werden,  dort eutsprechende phone! ische, morpliologi.sche und in 
einigen Fallen sogar seiuant ische Yerandcrungen erleidt'it und sp a 
ter wieder ins Deutsche zurt ickkehren.  Da . s i e  dabei in einer fremden 
Form sind,  werden sic als Lehnworter  aufgefaBt.  Solche Worter  
uennen wir R ii с к e n t 1 e h it u n g e n.

Bresche s t a m m t  aus dent frz. breche, welches scincrscits aus dem 
Deutschen ent lehnt  ist (vgl. das \ ’erb birchen). Balkan aus dem ital. 
bale n: mil derselben Bedeutung  ist eine Ent lehnu ng  aus dem D e u t 
schen Bulkcn. Murschall  aus dem frz. marechal  s ta m m t  e igent 
lich aus dem ahd.  niurah ‘I’fe rd’ und scah ' K u c c h t ’, mhd.  mar- 
sclialk ' P fe rdek n e c h t ' , Galop/) aus dem frz. galop, galoper wird auf 
das ahd.  galo-h lonfan ‘r c i t e n ’ zur uckgef i ihr t . Das Wort Boulevard 
ents teht  aus dem frz. boulevard, dieses aber seinerseits aus dem 
dt .  Boll  werk u. a.

§ lr>. Die Ent lehnungen  veraudern  sich im Deutschen,  sie assi- 
mil ieren sich gewohnlich,  d. h. sie passen sich dem Sys tem der 
deutschen Sprache an. Man unterschciclet dabei die pho n e t ische, 
morphologische und or thographische  Assimilat ion.

Unter  der p i о n e t i s с h e n A s s i m N a t i o n  verstehen 
wir die Anpassung der E nt lehnu ng  an die phonet i schen \ o r i n e n  der 
aufnehmenden  Sprache.  Sie wird durch den l.intcrschied in der Aus- 
sprache (' inzelner I .aute,  in der Betonung tmd auch durch gesctz- 
maBige phonet ische Sprachbesonderhe i teu  (der Art der I. und 2 . 
Lautversch iebungen u. a.) bedingt .  So entspricii t  deni lat. leguta 
das dt .  Ziegel  (nach der zweiten Lautverschiebung),  dem lat. mo-



licht (las ahd,  tnnnizza,  das nhd.  Miinze (die zwei to L.autvei 
schicluing und spa te r der sekumlare  Umlaut  und die Redukt ion) ,  
dem. lat. bicat ittm das dt .  Becker, dem lat. stratn — das d t . Stral>c.

Bei der m о r p It о I о g i s e h e n Л s s i m i  I a t i о u han- 
delt es sieh um die Anpassung  der F n t l ehm m g an das morphologi- 
sehe Sys tem der Spraehe.  In der deutschen Sprache ist es die Hin- 
zufiigung des Art ikels ,  der Mchrzahlsuffixe und Kasusflexionen zu 
den Sub s t an t iv en ,  Verbalsuffixe und Verbalf lexionen zu den Verben.  
So entspr icht  dem lat.  discus das dt.  der Tisch,  (lessen Formen 
schon des Tisclies, die Tisclie usw. sind; das lat. Verb scribere e n t 
wickelt  sich im Deutschen zu schreiben, das ein sta rkcs Verb der 
I. Ablautsreihe  ist. Das franzosische Verb danser bekommt  im D e u t 
schen die Form taitzen und wird als gewohnl iches sehwaches Verb 
konjugicrt .  In diesem Fall findet  gleichzeit ig die morphologisclie 
und phonet isehe Assimi la t ion s ta t t .  Dasselbe sehen wir in dem Wort 
die Schule  aus dem lat.  scolu. Das en t lehnte  Wort  kann auch durch 
die Anfiigung der wortbiIdeiiden Morpheme assimil ier t  werden.  So 
bi 1 (let das griechische Wort  Biologic durch die Anfiigung des d e u t 
schen Suffixes -isch das Adjekt iv bio log iscli. Auf diesel be Weise 
en ts tehen  die Worter  pul it isch, Politikcr  von P o l i t i k ; telephonisch 
von Telcpliotr, Komeradschajt , kameradschaftlich von Katnerad u. a.

F.in paar  Wor te  niiisson auch iiber die о r t h о g r a p h i s с h e 
A s s i m i 1 a t i о n gesagt werden.  Bei der o r thographischen  Assi
mi lat ion  werden Subs ta n t ive  grofi geschrieben,  fremde Buchstaben  
und Buchstab(4 i\,e rbindungen  werden durch  deutsche ersetzt ,  z. B. 
das Cafe (aus dem frz. cafe) wird zu Kaffee, Bureau zu Biiro, Tele- 
phon verwandel t  sich in Telefon, Chauffeur  wird jetzt  auch Schoffor 
geschrieben,  Chef als Schef, Vestibule als Vestibiil, Friseur als 
Frisor u. a.

S e in  A n w a l t s b i i r o  f l o r i e r t e  w i e  n i e  z u v o r .  (B.  K e l l e r  in a n n)
G l e i c h  n a c h  d e m  A b g a n g e  d e s  Chefs s e t z t e  m a n  s i ch  a n  d i e  S p i e l t i s c h e
(T h.  At a n n)
M e l d e n  S i e  J a m e s  O d d  d e m  Schef I h r e s  L o v a l i t a t s p r i i f u n g s a m t e s .  (F r.
W  о 1 f)

Es sind verschiedene Stufen der Ass imi la t ion zu unterscheiden:
1 . V о 11 s t ii n <1 i g e A s s i m i 1 a t i о n des en t lehnten  

Wortes;  in diesem Fall pafit sich das Wort  a l lmahlich dem phone t i 
schen und grammat i schen  Sys tem der deutschen Sprache vol ls tandig  
an und untcrscheidet  sich gar nicht  vom a llgemeinen deutschen 
Wor tscha tz ;  Siclie!, Fenster, Tisch, Mann,  Stiefel ,  Tati:, fehlen, 
Schanze u. a. Aussprache,  Betonung,  morphologisehc Form verraten 
in diesen Fallen die fremde Herkunf t  dieser Wor ter  nicht  melir.

2. U n v о I 1 s t ii n d i g e A s s i in i 1 a t i о n:
a) Solche Wor ter ,  in denen nur die Betonung die fremde Herkunft  

vcrriit (wobei sie meist auf das Suffix fjillt). Was  die or thograp’ii 
sehen und morpliologischen Morkinale anb e t r i f f t , so sind die \V<>i

E ntlehnung  lit,
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ter in dieser Hins icht  vollig assimi lier t:  Ma'scliine, Fab'rik, Stn-  
' dent. I) ok' loren, Profe' ssoren u. a.

b) Manclie Wor ter ,  dic noch einige andere freindsprachige Kenn- 
zeichen bewaliren — Suffixe, Prafixe,  einzelne orthographische  und 
phoiu -1 isi-lu' Besoridernji ten:  A rch ivar ius— mit dem Suffix -ari
as und v aus tat t  Villa — и s ta t t  w, Organisation mit  deni Suffix 
-tion, Ohservatorinm — Suffix itim und v ans ta t t  iv, amoral  mit 
dem Pr;ifix a-. Hier haben wir es mit  einem schwacheren Grad der 
Assimi la t ion als in anderen Fallen zu tun.

e) Es gibt auch Falle,  in denen die fremde or thographisehe  und 
zum Teil phonetische  Gestal t  voll ig beibeha l ten  ist, die morpholo- 
gische Ass imi la t ion aber durchgefiihrt  wird.

Die f remdar t ige  Gesta lt  des Wortes  ist hier noch deutl ich aus- 
gepragt:  Ingenieur, Genre, Gentleman, Niveau u. a.

3. Es gibt  auch vollig u n a s s i m i I i e r t e W о r t e r. Das 
sind solehe, die ini Deutschen in ihrer unveranderten  f remden Ge
stal t  vorkommen:  fo ira, nota bene, ca., pars pro toto, fortissimo.

I mi  niehi  mi d  me i n  w u r d e  se in  b i e i l e s ,  n m d e s  Ges i c l i t  v o n  e i n e r  g u t m i i t i -  
gen  H f i t e r k e i t  i i h e n i e l l t  d e n n  I . ou i s e  I j e l eh r t e  j e t z t ,  i r n m e r  fortissimo, di e  
j u n g e  F r a u  , H  Z i п n  e r)

«I с h hore .  da B  I hr  S o h n .  de r  H e r r  st n diosns medicinae. es  sicl i  . . .unwissent-  
l i eh  z w a r  g e s t a l t e t  h a t .  !n m e i u e  R ec l l t e  e i n z u g r e i f e n . »  (T h. M a n n)

Es sei aber nicht  zu vergessen, daB die Assimi la t ion von Frernd- 
wor te rn ein sehr langsamer und schwieriger Prozef3 ist.

Das Alter der En t lehnung,  insbesondere die Hauf igke it  ihres 
Gebrauchs  und die Wicht igke it  des ausgedrOckten Begriffs spielen 
eilie bedeutende  Rolle bei der Assimi la t ion  der en t lehnte n  Worter .  
Je  fruher die E nt l ehnung vor sich gegangcn ist, je gebrauchl icher  
das en t lehnte  Wor t ist, desto schneller und vol ls tandiger  la(3t es sich 
assimi lieren.  Das la(3t sich dadurch  beweisen, daB die Mehrhei t  der 
vol l ig assimi l ier ten Worter  die a ltes ten Ent lehnungen  sind: We in, 
Tisch, Strafie, Fenster, Pf lanze  von lat.  vinum,  discus, strata, fe
nestra, planta.  Doch manchmal  f indet  man auch bei En t lehnungen  
der j i ingsten Zeit voll ig ass imi lier te  Worter;  das sind gerade nur 
die,  welche wicht ige Begriffe bezeichnen,  z. B. viele Sowje tismen 
Sowjet, sowjetisch u. a.

§ 76. Im engen Zu sammenhang  mit  der Assimila tionsf rage der 
en t lehnt en  Worter  s teht  auch das Problem ihrer E in te i lung .  Darurn 
gehen wir j etzt  zur Erorte rung  dieser Einte i lung  iiber. Deutsche 
Linguis ten  — Wrede , Tobler ,  Hi r t ,  Behaghel ,  Kleinpaul  u. a. tei- 
len a 11e Lehnworte r in zwei Gruppen  ein: Lehmvorter  und Fremd-  
worter .  Zu Lehnwor te rn zahlen sie solche, die vo l l s tandig  ass i mi
liert und dadurch  in den deutschen Wor tscha tz  aufgenommen sind. 
Unter  dem Terminus Fremdwor te r  verstehen sie die Wor te r ,  denen 
noch einige Merkmale f remdsprachiger  A b s ta m m un g  anzusehen sind.
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Es ist schwer,  diese Klass if ika tion oline weiteres anzunehmen,  deim 
hier wird die Spraclie nicht  in ihrer historischen Ent wicklu ng  bo- 
t r ach tc t ,  sondern als etwas Stabi les ,  Unveranderl iches .  Dieser Klas- 
sif i kat ion nach bleiben alle En t le hnungen  fur immer  fremdes Lelin- 
sprachgut .  Die Pur i s ten ,  die nach der Ausro t tung  aller Fremdwor te r  
s treben (siehe § 80), legen diese Klassi fikat ion ihrer Tii t igkeit  zu- 
grunde.  Pr inzipiel l  entgegengesetzter  Ans icht  sind die sowjetischen 
Linguis ten L. R. Sinder und Т. V. S t roew a . 1 Sie tei len alle Worter  
ihrer He rkunf t  nach in zwei Gruppen  ein: in deutsche und in fremde.  
Zur ersten Gruppe  zahlen sie die sogenannten echtdeutschen  Wor te r  
wie Tag, Kraft ,  arbeiten usw.,  auch die en t lehnten ,  die sich voll ig 
der Sprache angepaSt  haben:  Pferd, Lampe, Fabrik  u. a. ,  und die 
in te rna t iona len  Worter:  Physik,  Chernie, Chor u. a.

Wir schliefien uns der Meinung von L. R. Sinder  und Т. V. S t roe
wa an. Vom S t a n d p u n k t  der modernen  deutschen Sprache  aus ist 
es ganz gleichgii l t ig,  ob das Wort  fremder oder einhe imischer H e r
kunft  ist, wenn es durch nichts  von dem a llgemeinen Wor tbes tand  
abs t ich t ,  a l lgemeinverbre i te t  und a l lgemeinverstandl ich ist.

Die f remde Herkunf t  kann nur infolge spezieller wissenschaft-  
licher historischer Analyse ans Licht  kommen,  dabei gibt  es Falle,  
wo solch eitie Analyse i iberhaupt  unmogl ich und sogar iiberfliissig 
ist. Es ist eine sehr s t r i t t ige  Erage, ob der in te rna t iona le  Wor tscha tz  
auch zu den deutschen Wor te rn gezahl t  werden kann.  Urn diese Frage 
zu losen, wollen wir zunachst  die In t e rna t io na l i s me n einer Analyse 
unterwerfen.  Unter  den In te rna t io na l i s men im Deutschen verstehen 
wir Wor te r  f remder  Herkunf t ,  die vielen Sprachen der Welt  eigen 
sind und be s t i m m te  Begriffe der Okonomik  und Pol i t ik ,  der Wis- 
senschaft  und Technik,  der Kul tur  und Kunst ,  des a ll tagl ichen 
Lebens ausdri icken.  Die In te rna t iona l i smen sind meistente il s al lge
meinverstandl ich  und sehr gebrauchl ich — Revolution,  Demokratie,  
Pol i tik ,  Sowjet, Kommunismus,  international,  Geograph ie, Algebra,  
Automobi l ,  Telefon, Armee, Offizier, Konzert, Arie, Kul tur  u . a. — 
und sehen in al ien Sprachen ihrer phoneti schen Gestal t  nach sehr 
ahnl ich aus,  nur mit  manchen  fiir jede Sprache charakte ri s t i schen  
eigenen phonet ischen Verschiedenhei ten.  Die In te rna t iona l i smen 
untersche iden sich in verschiedenen Sprachen durch unbedeutende  
spezifische phonet ische,  o r thographische  und morphologische Beson- 
derhe iten:  dt .  Student ,  frz. etudiant,  engl. student,  russ. студент,  
dt.  Musik ,  frz. musique,  engl. music, russ. музыка-, dt .  Sozialis-  
mus,  frz. socialisme, engl. socialism,  russ. социализм. Was die 
Bedeutung  der In te rna t iona l i smen anbet ri ff t ,  so ist es kennzeich- 
nend,  dafi sie in verschiedenen Sprachen dieselbe Bedeutung  besit- 
zen: Mathematik ,  Telefon, Musik ,  Oper, Spartakiade  u. a.

1 Л .  I5. 3  ii н д с  p ,  Т.  В.  С т р о е в а ,  С о в р е м е н н ы й  н е м е ц к и й  я з ы к ,  М. ,  
Из д .  л и т .  па и н о с т р .  я з . .  1957,  с тр .  371 ,  372.



Manclic I ntorna t iona l i smen entwicke ln sich ;11u-г ihrer Semant ik  
nach in jeder Sprache eigenar tig,  was zu Yersehiedenheitei i  der Be- 
deulu ugen fiihren kann.  Das kann man an Hand des russiselien und 
deutschen Sprachina te r ia ls  i l lustr ieren.  So hat das Wort P m d u k t i o n  
‘п р о дукц ия ’ ini Deutschen die Bedeutung  ‘Erzeiigungsprozel.}' ,  
sel teu auch 'R esu l ta t  der E rz e u g u n g ’.

D.il.i a I s<) d i e  Produktion der  i m m i t t e l b a r e i i  m a te r i e l l c i i  l . eb e i i s m i t t e l  u n d  
d a m i t  d i e  j e d e s m a l  ige o k o t i o m i s c h e  F u t w i c k l u n g s s t u f e  t ' i l ies Y o l k e s  oiler 
" i i i es  Z i ' i t a b s c h i i i t t e s  di e  Gr un d l n g t *  b i l d e t ,  . . ( F  r.  F. n • > e I si

F.r s a m m e H e  mi l  Y e r s t a n d n i s  g u t e  K u n s t ,  d u l d e l e  n i e i i t s  vo n  s e i n e r  e i g e ne n  
Produktion in s e i n e m  H a u s .  (1.. I- e u с h t \v a li g  e rl

I m R u s s i s e l i e n  a b e r  b e d e u t e t  d a s  W o r t  продукции  n u r  F r g e b n i s  de r  E r z e u g u n g .

. . . р е з к о  у l i e . I ii ми n> п р о и з в о д с т в о  с е л ь с к о х о з я й а  iieiuioii  п р о д у к ц и и  — 
ш е р с т и ,  м я е а ,  м о л о к а ,  з е р н а ,  к а р т о ф е л я ,  о в о щ е й .  («Правда»-)

Das Wort P a r k e t t  ‘п ар к ет ’ bedeute t  im Deutschen:
a) getafel ter  Eut tbodeu aus Hartho lz .

Auf  den i  Parked de r  T i e r g a r t e n -  u n d  G r i i n e w a l d v i l l e n  t r e f f en  s i c h  d i e  S e l l ie-  
her  mi t  d en  R e n n f a h r e r n ,  B o x e r n  u n d  b e i i i l m i t e n  S c h a u s p i e l e r n .  ( K .  At a n n)

b) die vorderen Saa lpla tze  im Theater.
P i i 11k 1 1 i e l I ver s ; i i n iue l  te  s i eh  d a s  F n s e m h l e ,  s o we i t  es in .Fn' i l i l  i ngs  H r w a c h e n »  
besehal ' t  igt w a r ,  t e i l s  au f  de r  z u g i g e n  B t i h u e ,  t e i i s  ini  s p a r l i c h  b e l e u c l l t e t e i i  
Parkett. ( K. At а п ill

I ill R u s s i s c h e n  fi i l l t  d i e se s  W o r t  I I I  s e i n e r  B e d e u t u n g  • g e t a f e l l e r  F u t i b o d e n ’ 
m i t  de r  d e u t s c h e n  B e d e u t u n g  z u s a n i m e n .

О п р я т н е й  м о д н о г о  п а р к е т а
Ь л п с т а с !  р е ч к а ,  л ь д о м  оде т а .  (Д.  С  П у ш к и п)

D i e  z w e i t e  B e d e u t u n g  ' S a a l p l a t z e '  e x i s t i e r t  a b e r  i m R i i s s i s e h e n  n i c h t ,  daf i i r  
v i r d  d e r  I n t e r n a t i o n a l  i s n i us  партер  g e b r a не 111.

II в с я  п у б л и к а  и п а р т е р е ,  к а к  п в л о ж а х ,  с у е т и л а с ь ,  т я н у л а с ь  в п е р е д ,  к р и 
ч а л а  п х л о п а л а .  (Л.  11. Т  о л с г о й)

Т е а т р  у ж  п о ло н ;  л о ж и  б л е щ у т ;
П а р т е р  и к р е с л а ,  все  к и п и т .  (Л.  П у ш  к и п)

Das entsprechende  deutsche Wor t P ar t e r re  hat  aber neben einer ahn- 
l ichen Bedeu tung  ‘Thea te rp la tze  hin te r dem P a r k e t t ’ auch andere,  
die mit  der russiselien Bedeutung  nicht  zusammenfa llen ,  namlich 
‘Erdgeschofd’ (des Gebaudes,  metaphori sch gebraucht  auch des Ofens),

D i e  X i m i n e r  b i e r  i m  Parterre w e r d e t  i h r  v o r l a u f i g  n i c h t  v iel g e b r a i i c he n . »  
(T h.  At a n ii)

S i e  v e r s o r g t e  z u e r s t  i b r e  B l u n i e n  u n d  s e t z t e  s i ch  i l ami  a u f  d e n  w a r n i e n  Ol 'en,  
de r  a u s  e i n e i n  w c i t l a n f i g e i i  g e m i i t I i c l i en  Parterre u n d  z we i  F l a g e n  b e s t a n d  
( I -  F  r a i i  k)

Der in le rna t iona le  Wor tscha tz  spielt  eine groHe Rolle fiir die Fe- 
st igung der gegenseit igen Beziehungeu der Yolker,  fiir die Schaffung 
einer zukiini t igen in te rna t iona len  Sprache.  Diese l.exik ist eine 
i iberzeugende Offenbarung  der internat ionalen Tendeuzen in der 
Sprachentwieklmig .  Das ist aber nur d i e  eine Seite d e s  Ent lehnungs-
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problems.  Es muB dabei  be tont  werden,  da В (lie 1: nl lehumigeii  aneli 
noch den Wor l seha tz  der Sprache bereichorn und das Wachsen der in 
te rna l iona len  Tendenzen in der Sprache widerspiegeln.  Die Betrach- 
tung der in te rna t iona len  Worter  als deutscher  ist unserer Meinung 
nacli nicht  rcchtmaBig.  Wir  hal ten es also fiir r icht ig,  die Interna- 
t iona l i smen als eine besondere Gruppe  der Lehnworte r zu be traehten.

Unter  den Fremdwor te rn  verstehen wir solche, deren Form die 
f remdsprachige  Herkunf t  verrat  und die nach anderen Alerkmalen 
nicht  zu In te rna t iona l i smen  gezahlt  werden konnen.  Diese Wor te r 
haben  meisten te ils  deutsche  Aquivalente: trauspirieren — schwit- 
zen. Fiir Fremdwor te r  dieser Art ist noch folgendes typisch:  sie wer
den nur sel ten zum Zent rum der Wor tb i ldung ,  z. B. Dandy, Spleen
u. a. Zum SchluB sei noch e rwahnt ,  daB diese Wor ter  das Fremdar- 
tige beibeha l ten  und dabei oft S i t t en  und Brauche des Landes,  
aus dem sie en t lehnt  werden,  charak teri s ieren:  jour-fixe — f rz ., 
five o'clock, Brit ish style — engl.

v Da s  ist B r i t i s h  style®,  e n t i j e g n e t e  e i n e  a n d e r e  S t i n i n i e .  «Sie  w e r d e n  fiber- 
h a n p t  b e i n e r k t  h a b e n ,  d a B  a u c h  s on s t  a l l e s  n a c h  e n ^ l i s c h e r  A r t  a r r a n ^ i e r t  
ist .  K e i n  s t e i f e r  j o u r - f i x e  m i t  ^ e d e c k t e n  K a f f e e t i s c h e n ,  s o n d e r n  z w a n y l n s e r  
F i ve  o ’c l o c k . »  (F.  C.  W  с i s к о p П

Nachdem wir alle Gruppen  der Ent lehnun gen  besprochen haben,  
gehen wir zu ihrer Klassif ika tion liber.

Unter  dem Fachausdruek L e h п w 6 r t e r  sind alle fremdspra-  
chigen Elemente  zu verstehen,  unabhangig  von der Zeit ihrer E n t l e h 
nung und von dem Grad ihrer Assimi la t ion.  Alle Lehnwor te r lassen 
sich in drei Gruppen  teilen:

1. I) e u t s с h e W 6 r t e r  sind die vol l s tandig  assimil ier ten 
und mit dem a llgemeinen Wor tscha tz  voll ig verschinolzenen Lehn
worter  (siehe § 75); die Wor tgruppe ,  die dieser Terminus umfaBt,  
ist nur voin S t a n d p u n k t  der histor isch-genet isehen Analyse des Wort- 
bestandes aus wicht ig.  Was aber die moderne  deutsche Sprache 
anbet r  if f t , so ist es vo l lkommen gleichgiil t ig,  ob wir es mit  einein 
deutschen Wort  gemeingermanischer oder f renulsprachiger Herkunf t 
zu tun haben,  wemi sie sich vone inander  (lurch kein Merkmal ,  (lurch 
keine Besonderheit  untersche iden (vgl. S t u h l  gemeingermanischer 
und Tisch lateinischer Herkunft) .

2. I n t e r n a t i o n a l e  W o r t e r  sind die in den meisten Welt- 
sprachen verbrei te ten und vers tandl ichen  Lehnworter  (siehe S. 109).

3. F r e in d w о r t e r  sind die die A\erkmale freindsprachiger 
Herkunft  aufbewahrenden Lehnwor ler ,  die aber nicht zu Interna 
t iona lismen geworden sind (siehe S. 109).

----------------- Lehn wor t e r ----------------------;
I

Deutsche I nternat  ional ismen I-'remdw orter
( li i s t o r i s c h :  I', i n< l eu t sc h i m 11
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§ 77. Eine ganz besondere Abar t  der Ent lehnung  sind die 
O b e r s e t z u n g s l e h n w o r t e r  (Kalkierungen).

11uter IJbersetzungslehnwortern verstehen wir nicht  die direkte 
E n t l ehn ung  von Worte rn ,  sondern eine moglichst  genaue Oberset- 
zung,  Kalkierung  von Worte rn oder Wor tverb indungen  aus einer 
fremden Sprache.  Es handel t  sich dabei uni solehe Begriffe, die in 
der Sprache noch nicht  exis t ie rten .  Das sind genaue morphologische 
Aufnalnnen (точные морфологические снимки) der Wor te r  oder 
Wor tve rb ind ungen  einer Sprache mit Hilfe der Sprachmi t te l  der 
aufnehmenden  Sprache.

Schon in der Friihzeit  der deutschen Sprachgeschichte wurden 
Worter  kalkier t .  Im Althochdeutschen finden wir mehrere Uberset-  
zungs lehnworter ,  vor al lem aus dem Late inischen,  z. B. Bczeichnun- 
gen der Wochentage:  Montag, ahd.  man in tag ist eine Ubersetzung 
des lat.  dies lunae ‘der Tag des Mondes’; Sonntag, ahd.  sunnuntag  
aus dem lat .  dies solis ‘der Tag der S o n n e ’; Mittwoch,  ahd.  mit t i -  
woche aus dem lat. media hebdotnas ‘die Mitte der W o ch e ’; Don- 
nerstag, ahd.  donerestag — die germanische  Var ian te  des lat. dies 
Jovis,  eigent 1 ich ‘der Tag des Gottes J u p i t e r ’ (germ. Donar)\ 
Freitag,  ahd.  frietag  ist auch eine germanische  Var ian te  des lat. dies 
Veneris ‘der Tag der Got t in  V enu s’ (germ. Freia).

Libersetzungslehnworter  haben  sich in den spateren Perioden 
der deutschen Sprachgeschichte  verbrei te t ,  aber es waren schon nicht 
nur Ubersetzungen aus dem Lateini schen,  sondern auch solche aus 
anderen Sprachen:  Gewissen aus dem lat.  conscientia; beschreiben aus 
dem.  lat .  describere\ Eindruck  aus dem lat. impressio, Eisenbahn  aus 
dem frz. chemin de fer\ Briidert ich lie it  aus dem frz. fraternite\ Tages- 
ordnung aus dem frz. ordrc de jour\ Freidenker aus dem engl.  freethin
ker; Ideenassoziation aus dem engl. association of ideas.

Heutzutage  gibt es im Deutschen viele Obersetzungslehnworter 
aus dem Russi schen,  nament l ich  aus der Sowjetperiode:  Funfjahrplan  
aus пятилетний план ; Siebenjahrplan aus семилетний план; 
Rotarmis t  aus красноармеец; Kollekt ivwir tschaf t  aus коллективное 
хозяйство; Wanderfahne aus переходящее знамя-, Kreuzungsarbeiten 
aus работы no скрещиванию', Volkskiinstler aus народный артист; 
Koexistenz  aus сосуществование', Ferns tudium  aus заочное обучение.

Es konnen nicht  nur einzelne Wor ter ,  sondern auch ganze W or t 
verb indungen  ka lkier t  werden.  So s t a m m t  die Wo r tv erb i ndun g auf  
der Hohe sein aus dem frz. etreci la hauteur, (iffentliche Meinung  aus 
dem frz. opinion publique,  Recht auf Arbeit  aus dem frz. droit au 
travail, den Hof machen aus dem frz. faire la cour, der Kampf  unis 
Dasein aus dem engl. struggle of life, Wer wen! aus dem russ. кто  
кого, Verdiente Kunstler in  aus заслуженная артистка,  innerbe- 
trieblicher Wettbewerb aus внутризаводское соревнование. Held 
der Sowjelunion  aus Герой Советского Союза. Rote Partisanen aus 
красные партизанеi.
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Bei der  K a lk i e r u n g  f in de n  die E ig e n t i i in l i e hk e i t e n  j eder  S pra che  
ihren  A us dr u ek .  Es w er d en  ja b e i m  C b e rs e t z en  d ie  S p r a e h m i t t e l  
gebr au e l i t ,  d ie  d ie  E i g e n t i im l ic h k e i t  der  a u f n e h m e n d e n  S p ra e h e  b i I - 
den.  Deswegen  e n t sp re eh e n  oft den s y n t a k t i s e h e n  W o r tv e r b i n -  
d u n g e n  an de re r  S p ra c h e n  z u s a m m e n g e s e tz t e  W o r te r  im Deu t s che n ,  
7.. B. d e m  la t .  l ingu a  m a tr i s  e n t s p r i c h t  das  d eu t sc h e  zus am m en g e-  
s e t z t e  W o r t  Mut tersprache ,  dem  frz.  chemin  de fer e n t s p r i c h t  das  
d t .  Eisenbahn,  dem.  frz.  ordre de jour  — das  d t .  Tagesordnung ,  dem  
russ.  коллективное хозяйство  — das  d t .  Ko l l ek t i v i v i r t sc h af t ,  dem  
engl .  d iv i s io n  of labour  —  das  d t .  A r b e i t s t e i l u n g  usw.

A u Be rd e m  ist auch  die W or t f o lg e  zu b e a ch te n .  Im Fra nz os i s ch e n  
vvird das  a t t r i b u t i v e  A d je k t iv  na ch ges te l l t  — opin ion  pu b l i q u e ,  im 
D e u t s c h e n  ab e r  v or an g e s t e l l t  — of fen t l i ehe Me in u ng .

M a n ch e  U b e r s e t z u n g s l e h n w o r t e r  ka n n  m a n  z u m  i n t e r n a t i o n a le n  
W o r t s c h a t z  z a h l e n , m a n  k o n n te  s i e i ' n t e r n a t i o n a l e  U b e r 
s e t z u n g s l e h n w o r t e r  (K a lken)  ne n n e n ,  so lche z. B. vvie 
russ.  социалистическое соревнование , d t .  soz ia l i s t i scher  Wettbe-  
werb,  engl .  social  i s t  c o m p e t i t i o n , frz.  e m ul a t io n  social  iste.

Z u m  A bsc h l uB  dieses  K ap i t e l s  sei noch folgendes  e r w a h n t :  die  
E n t l e h n u n g  der  W o r te r  aus  ve r sc h i ed e n en  S p ra ch e n  w ar  im Laufe  
der  l ang en  S p r a c h e n t w i c k l u n g  ein sehr  p r o d u k t i v e s  Mi t te l  der  Be- 
r e i c h e r un g  des d eu t s ch e n  W o r t s c h a t z e s  und  ist es auch  h e u t z u ta g e .  
Es m u B  d ah e r  b e t o n t  w erd en ,  daf.3 v ie le  E n t l e h n u n g e n  in den  d e u t 
schen  W o r t s c h a t z  so fest e i n d r i n g e n ,  daB sie zu s t a b i l e n  (u nv era n-  
de r l i chen)  E l e m e n t e n  seines W o r t b e s t a n d e s  w erd en ;  das  s ind  solche  
vo l l ig  a s s i m i l i e r t e n  W o r t e r  wie  M a n t e l ,  Stra/ ie ,  Mauer ,  Fenster,  
Korper  u.  a.  Das  ist die  po s i t iv e  Sei t e  der  E n t l e h n u n g ,  abe r  die  
E n t l e h n u n g  ha t  auch  e ine n eg a t i v e  Sei te .  So ha t  sie,  wie  es schon  
e r w a h n t  w ur de ,  in m a n c h e n  P er io d en  der  d eu t sc h e n  S p r a c h e n t w i c k 
lung e inen  g roBen  U m f a n g  e r h a l t e n .  Im 17. J a h r h u n d e r t  z. B. w u r d e  
d ie  d eu t sc h e  S p ra ch e  von  u n g e b r a u c h l i c h e n  und  u n n o t i g e n ,  den brei-  
t en  V o lk sm a ss e n  u n v e r s t a n d l i c h e n  f r anzos i s che n  W o r t e r n  i i b e r f lu t e t . 
Sic d r i i ck ten  oft  ke in en  neu e n  Begri ff  aus ,  b e z e i ch ne te n  weder  e inen  
neuen  G eg e n s t a n d  noch  e ine neue E r s c h e in u n g  und  h a t t e n  me i st en-  
te i l s  e n t s p re c h e n d e  A q u i v a l e n t e  im D eu t s ch e n .  So lche  E n t l e h n u n 
gen v e r v o l l k o m m n e n  d ie  S p ra ch e  n ich t .  In diesen  F a l l e n  ist die 
E n t l e h n u n g  n ic h t  als s p r a c h b e r e ic h e r n d e r ,  so n d e rn  als ve r unre in i -  
gender  F a k t o r  zu b e t ra ch te n .
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P u r i s m u s

§ 78. Der  Mi B bra uch  der  F r e m d w o r t e r  im D eu t s ch e n  f i ih r t e  zu 
e iner  n eg a t i v e n  R e a k t io n .  Es e n t s t a n d  eine  R i c h t u n g  gegen den 
u be rm aB ige n  G e b r a u c h  der  F r e m d w o r t e r ,  d ie  Be w cg un g  fur  die  Siiu- 
be ru ng  des d eu t sc he n  W o r t s c h a t ze s  von  den  E n t l e h m m g e i i .  Die.v



S p r a c h r i c h t i n i g  w i l d  P u r i  s in n s g e i i a i i n t .  D e r  T e r m i n u s  Pnr is -  
m n s  s i  ci i n  i ii  I a u s  ( loin l a t .  p n n i s  ' r e i n ' ,  d a h e r  b o z c i c h n e t  d e r  P t i r i s -  
m u s  e i g e i i t l i c h  d i e  R e i n i g u n g  d e r  S p r a c h e .  D i e s e  I T s c h e i n u u g  ist  
f i i r  v i e l e  S p r a c h e n  c h a r a k t c r i s t i s c h ,  b e s o n d e r s  in d e r  P e r i o d e  d e s  
W e r d e n s ,  d o r  H n t w i c k i u i i g  d e r  \ a t  i o u a I s p r a e h o u . D e r  P u r i s m u s  
ou t  w i e k e l t o s i c h  i m  Z u s a u n n e n h a n g  m i t  d e n i  W’a e h s e n  d e s  n a t i o n a l e n  
S e l b s t b e w u l . M s e i n s  u n d  t r n g  z u r  A u f i i e b u n g  s t a n d i s e h e r  S p r a c h b e -  
g r e n z t h e i t  u n d  z u r  S c h a f f u n g  e i n e r  a l l g e n i e i n e n  N a l i o n a l s p r a c h e  hoi .

I n  F r a n k r e i c l i  e n t s l a n d  e i n e  b u r g e r !  i e 1 н - p u r i s t  i s c ! н ■ f i i w  г ц и п ц  ini  Hi .  . l a h r -  
h u n d e r t .  D i e  F r a n z o s i s e h e  A k a d c m i e  k a m p f t e  ЦсЦеп d e n  U b c r l l u B  l a t e i n i s c h e r  u n d  
i t a l i e n i s c h e r  E l e i n e n t e  ini  f r a n z o s i s c h e n  W o r t s c h a t z .

I n  B o l l  m e n  Ь с ц а п п  a m  A n f a i l U  d e s  19,  J a h r l u i n d r l i s  d e r  K n i n p f  ц е ц е п  d i e  d e u t -  
s c l i e n  E l e i w n t c  in d e r  \ a t  i o n a l s p r a c h e .  D i e s e  Н е и ч ' ц п п ц  w u r d e  d o r t  cl l i re 11 d e n  
h e l d e n h a i t e n  Kai l i pl "  d e s  I s c h e e h i s c h e n  Y o l k e s  l i i r  d i e  n a l i o n a l c  I ’l i a l i l i a n ^ i y k e i l  
v o n  d e r  d e u t s e l i e i i  H e r r s e l i a l t  u n l c r s l u t z t . A n  d e r  S p i l z e  d i e s e r  n a l i o n a lel l  Bi  we -  
Ц и п е ,  d e r  s o i ' e l l a n n l e i l  1 s  e ii e  e Ii i s  с Ii e  м R e п a i s  s a и г e  s l a n d i  n G e -  
l e l i r t e  u n d  S c h r i f t s t e l l e r  B o h i n e n s ,  d i e  p r o y r e s s i v s t e n  M e n s c h e n  j e n e r  Z e i t .  A b e r  
s i e  w a r e n  a u c h  n i c h t  i m s t a n d e .  d i e  B e s c h r a  n k  I l ie i 1 d e r  h i i r g e r l  i c h - n a t  i o n a l e n  B e w e -  
i ' l i n i '  z u  i i b e r w i n d c n ;  s i e  ц а Ь е и  s c l i l i e f i l i c l i  d e r  n a l  i o n a l  i s t i s c h e n  T e n d e n z  n a c h .  d i e  
S p r a c h e  v o n  a l i e n  L c h n w o r l c r n  z u  s a u b e r n .

P u r i s t i s c h e  T e n d e n z e n  ЦаЬ e s  a u c h  in  R i i U l a m l  i m  l ‘>. J a h r h i m d e r t . F i l l e r  d e r  
b e d e u t e n d s t e n  Y e r t r e l e r  d e s  r u s s i s e l i e n  P u r i s i u u s  w a r  A .  S.  Se l l  i s c h k o w  ( 1 7 5 4  —  
18 41 ) ,  e i n  r e a k t  i o n a r e r  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  S i a a t s i n a u n  d e r  e r s t e i i  H a l i t e  d e s  19.  
J a h r h u n d e r t s ,  h r  h i e  11 e s  f i i r  n o t  w e n d  it», a l l e  f r e n i d s p r a c h i ^ e i i  F l e m e n t e  a u s  d e m  
R u s s i s e l i e n  z u  Ш ц е п  u n d  d u r c h  r u s s i s c h e  Y a n a n l e i i  z u  e r s e l z e n ,  d i e  e r  s e l b s t  
z u  b i l d e n  v e r s u c l i t e ,  z.  В .  n n m v p o M  a n s t a t t  < / * > / > « , п /ч и .т ы  a n s t a t t  к а р н и м ,  
сиериал/ ц:> a n s t a t t  не/ж ило, м а .р с .а п у п ы  a n s t a t t  и.ш иш  usw .

A .  S.  S c h i s c h k o w  h a t t e  a u c h  N a c h i o l y e r ,  w o b e i  e i n e r  v o n  d i e s e n  a u c h  d e r  be -  
r ii 11 m  t e W .  I. D a h l  (1N01 IsTL’ l w a r .  ( l e s s e n  p u r i s t i s c h e  \ ' e r s u c h e  m e h r n i a l s  
к r i t is i e r  t w u r . l e n .  M e l i r o r e  vi l l i  D a h l  « e b i l d e t e  \\'Г>г I e r  ha  h e n  k e i n e  V e r w e n c l u n t ;  
t j e f u n d e n :  неп г м  s t a t t  а е / ч / . е / / / / ? .  ниае.н .а  s t a t t  u<ipcc, нисохвит ка  s t a t t  
пенсне, с а м а н н и к  s t a t t  >e m em . 0 ipomune.Vi s t a t t  консерват ор  и.  v .  a .  D i e  
b e s t e n  W r t r e t r r  d e r  p r o g l ' e s s i x e l l  r u s s i s e l i e n  f . i I e r a  1 l i r Ulld d e r  r u s s i s e l i e n  r e v o l u 
t i o n s  ГеП D e m n k r a t i e  w a r e n  s i e ^ i i  d e n  P u r i s i u u s  die s e r  A r l ,  S i e  I r a  t e n  ЦеЦеп d e n  
i i b e r f l i i s s i i ^ e n  G e b r a u c l l  d e r  I r e n u l s p r a c h i g c n  F l e i i i e i i t c  a u f ,  a b e r  a u c h  ц е ц е II d i e  

A u s r o t t u n i »  s o l d i e r ,  d i e  w i c h l i e e  u n d  n e u e  B e g r i f f e  a u s d r i i c k l e i i  u n d  k e i n e  A q u i -  
v a l e n t e  i n  d e r  r u s s i s e l i e n  S p r a c h e  b a t t e n ,  z.  В .  фи им-офи.ч ( л ю б о м у д р и е ) ,  геоме
трия  ( з е м л е м е р и е ! .

§ 79, F.in krassos Bcispiol  fiir don bi i rgor l ichon P u r i s m u s  ist dor 
dou tsche  P ur i s in us ,  dor die i i a t io na l i s t i sc hen ,  cli; i t t \ ' in i s t iscliou Ton- 
denz.on in dor Sprach o  his ins Autoersto t r iob,  besonders  in don l etzton 
J a h r o n  dor f a sch i s t i sohon  D i k t a t u r  in D e u t s c h la n d .  Dio Hntwick iu i ig  
des P u r i s m u s  h a t t e  in D e u t s c h la n d  i lire S pe z i f iк und ilire h i s tor ischon  
Wi irzeln.  Der  P u r i s in u s  b eg a n n  im 1b. 17. J a h r h u n d e r t  als po s i t ive  
Hrsche inung ,  als eine  ganz  n a t u r l i c h c  und leiehl o rk l a r l i e he  Gegen-  
s t r o m u n g  gegen die  V o ru n r e i n ig u n g  dor ( loutschon Spracho  durch  
lnassenhaf to ,  i iborfli issigo,  u n no t ig c  Hut lel inungei i ,  was besonders  im 
17. J a h r h m i d e r t  in der  sogona nn ton  a- la -mot l r -Zc i / s l a t t f a n d .  Der  
deu t sch e  P ur i s in us  dieser  Pe r io de  w ar best  i innit  posit  iv,  denn  der  
deu t sch e  W o r t s c h a t z  war  (lurch e ine Mongo v a n  i iber flussigen Wor-  
t e rn  v e r u n r o i n i g t , was  man  aus  folgei idom G e d ic h le  sdie t i  kann :



P u ris m u s

Rci'crid ic ( verehrte) Dame
P h o n ix  m eiuer Arne
Gebt m ir A u d ic n :  ( (ie h n r).
F ile r Ciunst mcri icn  ( verdieiieu)
A\achen /.и Fal lHcn  ( ZerreiB en)
AAeine Puli i ' i i : ( ( jc d u ld ).
A c li, ich admiri re  ( bewundere)
Und consider ire ( b e riieksich tig e )
Iilire  \ ' ioh'i i:  i (ira u sa m k e it)
W ie die I .iebesflam nie 
Aueli b reiin t, sunder blasm e 
( ile ie li der PestHenz  ( Pest) .1
Der deutsche P u rism u s dieser Zeit hat v ic l zur Sauberung und 

B ereieherung der deutscheii Sprache beigctragen, denn er re in ig te  
den W o rtsch atz von den iib e rfIiiss ig e n , uutzlosen frem den W o rtern , 
dabei bew ahrte er a lles, was deni V o lk  selion langst ve rtraut und 
heim iseb geworden w ar. I in deutscheii P u rism u s offenbaren sieh aber 
zwei R ich tu n g e n , zwei L in ie n : d e г p о s i t i v e P u r i  s m u s 
und d e г и e g a t i v e, der aueli IM  t r a p u r i s 111 u s, H у - 
p e r p n r i s ni u s genannt w ird . B etrachten w ir 111111 zunachst 
den H y p e rp u risn u is.

§ 80 . Der H yper- oder In t ra p u r is in iis  strebte naeli v o lls ta n d i-  
ger A u sro ttuug  a lle r I renidw urter, abgeselien von ihrer Bedeutung 
und V'erbreitung, m iabhangig von der N iitz lie h k e it des W ortes und 
der AVoglichkeit seines Iirsatzes. D ie W rlre t e r  dieser R ic litu n g  ver- 
suchten. a lle  I ;remch\(")rter (lurch deutsche V a ria n te n  zu ersetzen.

E in e r der altesten V ertreter des U ltra p u rism u s w ar .Wartin O p itz 
( 1597— 1C>.'}9 ) der B egriinder der dam als neuen D icht к mist und 
der Verfasser des W erkes «Buch von der teutschen Poeterey». In 
diesem W erk legte er seine Anschauungen dar. A\. O p itz kam pfte 
gegen alle  lin tleh n un g en .

D ie Bestrebungen einzelner P u riste n  w urden durch verschiedene 
S p rach g csellsch aften u nterstt'ltzt. So w urden im 17. Ja h rh u n d e rt 
einige Sprachgesellschaften gegriindet, die den Kam pf fiir die R e in i- 
gung der Sprache von den Frem dw ortern in ganz D eutschlan d fiih rten .
F.iiiigt' V e rtreter dieser G esellschaften unterstutzten die U ltra p u riste n  
in ilirt'in  Bestreben, a lle  I'rem clw orler durch deutsche V a ria n te n  zu 
ersetzen. Da/11 gebrauchten sie m anclnnal sin n verw an d te  W orter, 
/. B. (it'selIschufI  anstatt К о т / п т ie, I: igenschaft  anstatt Q n u l i h i l , 
fes/s/i’llcn  anstatt ko ns tu I icren, Fleischbriihe  anstatt Boui l lon.  Das 
deutsche und das entlehnte W ort deckten sich aber nicht im m er in 
ihren Bedeutungen (siehe obcnerw ahnte GeselIscliaft -  Konipanic

1 I I .  W  11 I i I, Der Purism iH  in der (k'ulsclicn L ite ra tu r des 17. Ja lirhunderb , 
StrdBburt; ls<s8, S. 50.
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u. a . ) .  G a b  os in d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  k e i n e  p a s s e n d e n  Aquivalente, 
so  b i l d e t e n  d i e  U l t r a p u r i s t e n  s e l b s t  d e u t s c h e  V a r i a n t e n ,  g e w o h n l i c h  
d u r c h  d i e  I ' b e r s e t z u n g :  Besuchskarte  s t a t t  Visi tenkar te ,  Bankbruch  
s t a t t  B a n k r o l l , vaterlandisch  s t a t t  patriot isch  u.  a.  D i e  d e u t s c h e n  
V a r i a n t e n  p f l eg t  m a n  a l s  V e r d e u t s c h  u n g e n zu b e z e i c h n e n .

F i n e r  de r  H a u p t  v e r t r e t e r  des  H y p e r p u r i s m u s  w a r  d e r  b e r i i h m t e  
P u r i s t  j ene r  Z e i t  P h i l i p p  Z es en  (1 7 1 9 — 1789).  Z u e r s t  s c h l o B  er  s i ch  
a n  c i n e  de r  d a m a l i g e n  S p r a c h g e s e l l s c h a f t e n  a n ,  n a m l i c h  an  d i e  
« F r u c h t b r i n g e n d e  G e se l l s c h a f t » .  B a l d  ab e r  ve r l i e B  er  d i e s e  Gese l l -  
s c h a f t ,  wei l  i h r e  g e m a f i i g t e  T a t i g k e i t  s e i n e n  u l t r a p u r i s t i s c h e n  Ten -  
d e n z e n  n i c h t  e n t s p r a c h .  In  s e i n e m  S t r e b e n ,  a l l e  F r e m d w o r t e r  un -  
g e a c h t e t  i h r e s  I n h a l t s  u n d  i h r e r  P o p u l a r i t a t  a u s z u t n e r z e n ,  s c hu f  
Z es en  e i n e  M e n g e  v o n  V e r d e u t s c h u n g e n ,  d i e  of t  a u B e r s t  s c h w e r f a l l i g  
w a r e n .  D i e  m e i s t e n  v o n  i h n e n  w a r e n  u n v e r s t a n d l i c h  u n d  f a n d e n  k e i n e  
V e r b r e i t u n g :  Gebrauchsweise  a n s t a t t  Im p e r a t i v , W i n d f a n g  a n s t a t t  
M a n t e l  u.  a.  U n t e r  d e n  W o r t e r n ,  d i e  Zesen  a u s r o t t e n  w o l l t e ,  w a r e n  
n i c h t  n u r  F r e m d w o r t e r ,  s o n d e r n  a u c h  i n t e r n a t i o n a l e  u n d  s o l c h e  F e h n -  
w o r t e r ,  d i e  in d e n  W o r t s c h a t z  e i n g e d r u n g e n  u n d  v o l l i g  a s s i m i l i e r t  
w a r e n :  Tageleuchter  a n s t a t t  Fensler,  Zeugemut ter alter Dinge  a n s t a t t  
Natur ,  Jungfernzx ' ingcr  a n s t a t t  Kloster.  S u g a r  d a s  W o r t  Nase,  d a s  
er  i r r t i i m l i c h  fu r  e i n  L e h n w o r t  h i e l t ,  v e r s u c h t e  er  in s e i n e m  c h a u v i -  
n i s t i s c h e n  U l t r a p u r i s m u s  d u r c h  d a s  W o r t  Loschhorn  zu e r s e t z e n .  
S o g a r  e i n i g e  g e l u n g e n e ,  v o n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  a n g e n o m m e n e  
V e r d e u t s c h u n g e n  v o n  Ze se n ,  w ie  Augenbl ick  s t a t t  M o m e n t ,  Heer 
s t a t t  Armee,  Verfasser  s t a t t  Autor ,  m i l d e r n  s e i n e  n e g a t i v e  R o l l e  a ls  
V e r t r e t e r  de s  U l t r a p u r i s m u s  n i c h t .

Zesens  Ze i tge nossen  v e r s p o t t e t e n  se ine S p ra c h t a t i g k e i t ,  was  m a n  in d iesem 
nach  se iner  Ma n i e r  geschr i ebe nen  Gedic l i l  sielit :

Der  E rz go t t  J u p i t e r ,  der  h a t t e  sich zu l e tz ten
E in  G a s t m a h l  anges t e l l t .  Die  Wei di nn  gab das  Wi ld,
Der  Glut fang den  T a b a k ,  der  Saal  ward  angefu l l t .
Die  O b s t i n n ’ t r ug  zu Tisch in e iner  v ol le n  Schiissel ,
Die  Freia safi  und  sp i e l t  m i t  e i ne m L iebessch 1 i issel ,
Der  k l e ine  Liebreiz s ang  e in Dicht l ing  au f  den Sehmaus ,
Der  t r u n k ’ne He l d re i c h  s c h l ug  die Tageleuchter  aus,
Die Feur i nn '  k a m  dazu  aus  ihreni  Jungfernzwinger
M i t  Sc l inabe ln  a n g e t a n ;  Apo l lo  lieB die F inger
Fr i sch  du rc h  die Sa i t e n  gehn.  Des  Heldreich W a l t h au p t ma n n
F i ng  I list ig e inen  Ta n z  mi t  den Hul di nnen a n . 1

Die  im ange f i i hr t en  G e d i ch t  geb r auc l i t en  V' e rdeu t schungen  h a b e n  folgende 
B e d eu t un ge n :  W e i d i n n  e r se t z t  D ia n a ,  L iebre iz  —  A m u r ,  O b s t in n  — Flora,  G lu t-  
fu n g  — V ulc onus ,  Freia  —  Venus. H e ldre ich  W a l th a u p t m a n n  —  J u p i t e r .  F eu 
r in n  — Aurora .  D i c h t l i n g  - Poem, T ag e leu ch te r— Fensler, J u n g fe r n z w in g e r  — 
Kloster, H u l d i n n e n  — Grazien.

F r a n z  M e h r i n g  s c h r i e b  i i ber  Ze se n ,  dal3 d i e s e r  de r  e r s t e  S p r a c h -  
s a u b e r e r  de s  P o l i z e i s c h l a g s  u n d  d a s  U r b i l d  a l l e r  V e r t r e t e r  d ie se r

1 H.  W о I I f, Der  P u r i s m u s  in der  d e u t s ch e n  L i t e r a t u r  des 17. J a h r h u n d e r t s .  
S t ra f l bu r g  1888, S. 93.
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R i c h t u n g  sei ,  daB er n icht  iibel e in ige  F re m d w o r te r  v e r d e u t sc h t  
habe ,  d a 6  abe r  se ine na r r i s c h en  Gr i l l e n  ihn zur  Z ie l sche ibe  (it's 
S po t t e s  fur  se ine  Ze i tgenossen  g e m a c h t  b a t t e n .1

Z u m  Nachfo lge r  der  pu r i s t i s c h e n  T r a d i t i o n  von Zesen w u rd e  
J o a c h i m  H e i n r i c h  C a m p e  (1746— 1818). Das  war  e iner  de r  H a u p t v e r -  
t r e t e r  des U l t r a p u r i s m u s  u m  d ie  J a h r h u n d e r t w e n d e  und  e in in se inen  
An s ic h te n  b e s c h r a n k te r  P a d a g o g e  und  S c h r i f t s t e l l e r . C a m p e s  pada-  
gog ische A n s i c h te n  f an de n  ih ren  A u s d r u c k  auch  in se ine r  l i t e ra r i -  
schen und  sp ra c h l i c h e n  T a t i g k e i t .  E r  hie  11 es fur  u n b e d i n g t  no twen-  
dig,  a l le  F r e m d w o r t e r  aus  dern S p r a e h g e b r a u c h  zu t i l gen  und  nur  
d eu t sc h e  W o r te r  zu b en u t z e n .  1801 ver fa f i t e  C a m p e  se in  « W o r t e r 
buch  zur  E r k l a r u n g  und  V e r d e u t s c h u n g  der  unse re r  S p ra c h e  aufge-  
d r u n g e n e n  f r e m d e n  A u s d r u c k e ».'2 In d ie sem W o r t e r b u c h  n u t z t e  C a m p e  
fast  a l le  vor  ihm  e r sc h ie ne nen  V e r d e u t s c h u n g e n  aus  und  schuf  se lbs t  
e in e  Re ih e  neuer .  Die  V er o f f e n t l i c h u n g  dieses  W o r t e r b u c h e s  h a t t e  die  
E i n p r a g u n g  von  V e r d e u t s c h u n g e n  in den  S p ra c h g e b r a u c h  z um  Ziel ,  
was  se ine r  M e in u n g  nach zu e iner  Bl i i t e  der  d eu t sc h e n  S p ra ch e  fuh-  
r en so l l t e .  Besondere  B e d e u t u n g  fur  den  P u r i s m u s  h a t t e  se in  « W or 
t e r b u c h  der  d eu t s ch e n  S p r a c h e » . 3 Dieses  W o r t e r b u c h  u m fa B te  eine 
groBe Menge  von  W o r te r n ,  d a r u n t e r  auch  V e r d e u t s c h u n g e n .  E ine  
Menge der  von  C a m p e  geschaffenen V er d e u t sc h u n g e n  s ind  in den 
d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z  e i ng ed r u ng en :  H a f t  a n s t a t t  Arrest ,  U m sc hl a g  
a n s t a t t  Ku ver t ,  S tu f e  a n s t a t t  G ra d ; O b er e in s t i m rn u ng , E i n k l a n g  
s t a t t  Harmonic ,  M  if iklang  s t a t t  Dishartnot i ie ,  gegeniiber  s t a t t  vi s  
a vi s  u.  a. Ab er  wie  an d e r e  P u r i s t e n  sel l ing C a m p e  neben  den  ge lun-  
genen  viel  me hr  u ng es ch i ck te ,  h aS l i c h e ,  p l u m p e  V er d e u t sc h u n g e n  
vor :  Ander swo  s t a t t  A l i b i ,  U r b i l d  s t a t t  Ideal ,  S te ig er  s t a t t  . Iambus,  
H o h lz i f f e r  s t a t t  N u l l ,  S te in g la ss ch i ld er e i  s t a t t  M os ai k ,  Er zva te r  
s t a t t  Patr iarch ,  Gemeindewesen  s t a t t  P u b l i k u m .  Gevierte  s t a t t  
Quad ra t  u. a.

Fur  C a m p e  war  es g le i ch ,  da(3 se ine V er d e u t s c h u n g e n  sehr  oft die 
B e d e u t u n g  des W'ortes en t s t e l l t e n :  d ie  rechte Z e i t  s t a t t  Tempo,  Um-  
wa I zu ng  s t a t t  Revo lu t i on  u.  v.  a.  C a m p e  v e r su c h te  sogar  a l lgemein -  
v e r s t a n d l i c h e  M o n a t s n a m e n  zu v e r de u t s ch e n :  N eu ja h rs m o n at  s t a t t  
Januar.  Fr i ih l in gs m on a t  s t a t t  M a r z ,  W a n d e lm o n a t  s t a t t  A p r i l ,  
S o m m e r m o n a t  s t a t t  A u gu s t ,  He rb s t m on at  s t a t t  Sep tember ,  Wein-  
mon at  s t a t t  Oktober,  R e  if топа t s t a t t  November ,  W  inter  mo n at  s t a t t  
Dezember  und  auch  solche W o r te r  wie  Zei twe i ser  s t a t t  Kalender ,  
Nordweiser  s t a t t  Kompafl  u. v.  a.

C a m p e  s t a n d  im Z e n t r u m  der  d eu t s ch e n  u l t r a p u r i s t i s c h e n  En t -  
w ic k l u n g s l i n i e  — Zesen,  C a m p e ,  Engel  ( U l t r a p u r i s t  des 19.— 20. 
---------------

1 Ф.  M e p и ii г, Ли те р а т у р н о- к ри т и ч ес к и е  работы,  т.  I I ,  М. ,  1934, стр.  526.
2 J .  Н.  С a in р е, Wo r t e r bu ch  zur  E r k l a r u n g  und V e r d e u t s c hu n g  der  unserer  

S pra che  a u f ge dr un ge ne n  f remden  A u s d r u c k e ,  B r a u n s c hw e i g  1801.
J .  H.  С a m p e ,  Wo r t e rb u ch  der  deu t sc h en  Spra che ,  Br a un s c hw e i g  1807—

1812.
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.1 a l i r h  u n d e r  t s ). 1 nek* d e s  19.  J a h r h u n d e r t s  e n t w i c k e l t e  s i c h  v o n  
i n ■ iн • m  d i e  u l t r a p u r i s t i s c h e  B e w e g u n g .

D as  k a p i t a l i s t i s c h e  D c u t s c h l a n d  v c r c i n i g t e  s i ch  zu e i n e m  e in -  
h r i t l i e h e i i  N a t i o n a l s t a a t , w as  d a s  s t u r n i i s c h e  A n s t e i g e n  des  agg re s -  
s i v e n  N a t i o i i a l i s m u s  d e r  d e u t s c h e n  B o u r g e o i s i e  zu r  I ' o l ge  h a t t e .  D ie  
b i i r g e r l i c h - n a t i o n a l i s t i s c h e  I m ien -  u n d  AuMei i po l i t i k  B i s i n a r c k s  t r u g  
a u c h  s eh r  v i e l  d a z u  bei .

De r  U l t r a p u r i s m u s  f an d  s e i n e n  A u f s c h w u n g  in d e m  P u r i s m u s  der  
l e t / t e n  J a h r z c h n t e  ( E n d e  de s  1!). —  A n f a u g  des  20.  J a h r h u n d e r t s ) ,  
( lessen V e r t r e t e r  noeh  v o r  d e r  f a s c h i s t i s c h e n  P e r i o d e  in D e u t s c h l a n d  
i h r e  n a t i o n a l - c h a u v i n i s t i s c h e  P o l i t i k  in de r  S p r a c h e  d u r c h f i i h r t e n .  
D ie se r  f a s c l i i s t i s c he  U l t r a p u r i s m u s  e r r e i c h t e  s e i n e n  H o h e p u n k t  in 
de r  L o s u n g  v o n  E.  E n g e l :  « Je d e s  F r e m d w o r t  ist e n t b e h r l i c h » .

F d u a r d  F n g e l ,  d e r  d r i t t e  v o n  d en  1 l a u p t v e r t r e t e r n  de s  U l t r a p u 
r i s m u s ,  s a g t e  a l i e n  F n t l e h n u n g e n  e i n e u  e r b i t t e r t e n  K a n ip f  an .  
U b e r h a u p t  u i m m t  E nge l  v o n  A n f a n g  a n  c i n e  f a l s c h e  E i n s t e l l u n g  
g e g e n i i b e r  de r  Sprach. e  e i n .  E r  v e r s t e h t  d i e  S p r a c h e  a l s  A n g e w o h n h e i t  
de r  M e n s c h e n ,  d i e  m a n  k u n s t l i c h  v e r a n d e r n  k a n n .  D a h e r  s e i n e  U be r -  
z c u g u n g ,  daM a l l e  F r e m d w o r t e r  zu e r s e t z e n  s i n d .  E nge l  v e r n e i n t  da s  
V o r h a n d e n s e i n  i n t e r n a t i o n a l e r  W o r t e r  u nd  d i e  N o t w e u d i g k e i t  i l i rer  
B e i h e h a l t u n g  in de r  S p r a c h e .

D ie  T a t i g k e i t  d i e s e r  U l t r a p u r i s t e n  u n d  i l i rer  N a c h f o l g e r  u n t e r -  
s t u t z t e n  b e s o n d e r e  S p r a c h g e s e l l s c h a f t e n ,  d i e  v e r s c h i e d e n e  V e r d e u t 
s c h u n g e n  m i t t e l s  i h r e r  Z e i t u n g e n ,  Z e i t s c h r i f t e n  u n d  v i e l e r  E i n z e l -  
a u s g a b e n  v o n  W e r b e s c h r i f t e n  v e r b r e i t e t e n .  F i n e  b e s o n d e r s  grot.3e 
R o l l e  s p i e l t e  in d i e s e r  H i n s i c h t  d e r  « A l l g e m e i n e  D e u t s c h e  S p r a c h -  
v e r e in » ,  g e g r i i n d e t  1885.  B is  in d i e  G e g e n w a r t  b e h a l t  d i e s e  S p r a c h -  
g e s e l l s c h a f t  e i n e n  r e i n  n a t i o n a l - c h a u v i n i s t i s c h e n  C h a r a k t e r ,  w as  
i h r e r  L o s u n g :  «Sp r i ch  d e u t s c h !  , \ u r  e i n  d e u t s c h s p r e c h e n d e s  V o lk  
k a n n  H e r r e n v o l k  w e r d e n  u n d  b l e i b e n !» zu e n t n e h m e n  is t .  D i e s e  Ge - 
s e l l s c h a f t  u n d  i h r e  T a t i g k e i t  w a r e n  i n s b e s o n d e r e  in de r  H i t l e r z e i t  
p o p u l a r .

E n d e  de s  19. J a h r h u n d e r t s  s c h l o s se n  s i c h  o f f i z i e l l e  O r g a n i s a t i o -  
n e n  u n d  s t a a t l i c h e  I i i s t i t u t i o n e n  an  d i e  p u r i s t i s c h e  B e w e g u n g  an .  
D u r c h  off  iziel  le A n w e i s u n g e n  w u r d e n  fas t  z w a n g s w e i s e  H u n d e r t e  
u n d  T a u s e n d e  f r e m d s p r a c h i g e r  W o r t e r  u n d  A u s d r i i c k e  a u s  d e r  
S p r a c h e  a u s g c r o t t e t  u n d  ( l ur ch  V e r d e u t s c h u n g e n  e r s e t z t .  Z u e r s t  be-  
g a n n  d a s  im J a l i r e  1871 1875 d i e  d e u t s c h e  P o s t  m i t  i h r e m  n a t i o n a -  
l i s t i s c h  g e s t i n i i u t e n  D i r e k t o r  S t e p h a n  an  de r  S p i t z e  d u r c h z u f i i l i r e n .  
D e r  l e t z t e r e  f i i h r t e  au f  a d m i n i s t r a t i v e m  W e g e  H u n d e r t e  d e u t s c h e  
T e r m i n i  a l s  F. rsa tz  fiir d i e  frFiller g e b r a u c h t e n  F n t l e h n u n g e n  e in :  
I’ingcstiirii'beii s t a t t  rekotntnandiert,  Brie ju tnschlag  s t a t t  Kuvert ,  

s lurr t ze ic lu’ii s t a t t  Briefmarke.  De r  P o s t  f o l g t e  d i e  E i s e n b a h n ,  
dit '  u n g e f a h r  t a u s e n d  F n t l e h n u n g e n  a u s  d e m  D e u t s c h e n  ausschlo(3  
u nd  s t a t t  ( lessen fo l g e n d e  V e r d e u t s c h u n g e n  e i n f i i h r t e :  Fahrkarte  
s t a t t  B i l l e t ,  Bahns te ig  s t a t t  Perron , A ble i I  s t a t t  Coupe , Schaf fner
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s t a t t  Kondukteur  u.  v.  a .  D a n n  k a m  das  M i l i t a r w e s e n  an  d i e  Rei l ie :  
Diet i stgrad  a n s t a t t  Charge, H a u p tm a n n  s t a t t  Kap i to n ,  Gelt'uule s t a t t  
Terra in , Vorhut  s t a t t  Avantgarde ,  Naehhu t  s t a t t  Л г г ieregarde it. a. 
Boim T h e a t e r  v e r s u c h t e  m a n  a u c h  v i e l e  V e r d e u t s c h u n g e n  e in zu f i i h -  
r eu :  Urauff i ihrung  s t a t t  Premiere,  Verzierung  s t a t t  Decoration,  
Ziischaner  s t a t t  P u b l i k u m ,  Geidtemeistei  s t a t t  Requis i teur  u.  a. 
V i e l e  V e r d e u t s c h u n g e n  e r s c h i c n e n  a u c h  in d e r  P r e s s e :  Stu ck  s t a t t  
Exemplar,  Sonderausgabe  s t a t t  Ex traausgabe, Lexer, Lesekreis s t a t t  
P u b l i k u m ,  Schri f t l e i ter  s t a t t  Re dak te ar , Druhtberieh t  s t a l l  Tele- 
gr a m m ,  H aupt  lei ter s t a t t  Cliefredukteur  u.  a.  I n fo lge  d e r  E n t s t e h u n g  
e i n e r  Masse  v o n  V e r d e u t s c h u n g e n  w u r d e n  v i e l e  E u t l e h n u n g e n  au s  
de r  S p r a c h e  v o l i g  v c r d r a n g t .  Ste l /d ie l ie in  e r s e t z t e  of t  d a s  frz.  ten- 
dez-vtms, das Gegeniiber — vis-a-vis.  V i e l e  V e r d e u t s c h u n g e n ,  vo r  
a l l e m  u n g e l u n g e n e ,  u n v e r s t a n d l i c h e ,  s c h l u g e n  a b e r  in de r  S p ra c l i e  
k e i n c  W u r z e l n  u n d  v e r s c h w a n d e n  a u s  den i  ( i e b r a u c h :  U "indfang,  
Tageleueh ter, Gevierte, Jungfernzwin ger  u.  a.  In e i u i g e n  F a l l e n  abe r  
e x i s t i e r t  d i e  v e r d c u t s c h t e  V ' a r i a n t e  n e b e n  de in  e n t l e h n t e n  W o r t ,  si t  
b i l d e n  d a n n  c i n e  S y n o n y n i e u r e i h e .  Auf  d i e s e  W e i s e  s i n d  v i e l e  Sy no -  
n y u i e  e n t s t a n d e n :  R u n d f u n k  —  Radio,  Druhtberieh t  Telegramm,  
Fernspreeher —  Tele/on,  Augenbl iek  — M o m e n t ,  Five o'clock — Fiinf- 
uh rtee.

Der  Wi r t .  . . 1 rat  fiir e inen  Air<enblick vor  die Tfir des Cafes.  (I \ V  e i s 
к о p f)

Nein,  lassen Sie sieii ke inen Moment  l ancer  a uf ha l t e n .  (i:. ('.. W e i s к о p !

. . . zwangloser  Five o'clock (F. (' . W e i s к о p fl

Naeh de m F i i nfnh r t ee  ini Sa lon  A r n d t h e m  sail Al ex an d er  in de m Wor t  vom 
I mpor t  der Kr i egspar t e i  nielli' als nur  e inen g r i mm i ge n  Seller/..  (1; . W e i s 
к о p i)

V ie l e  S y n o n y n i e  d i e s e r  Ar t  g i l d  e s  au f  de n i  ( i e b i e t  de r  g r a n u n a t i -  
s ch eu  T e r m i n o l o g i e :  Huuptwo r t  — Subs tan  t iv, E igensehuf t s a m t , 
Beia'ort  — A d je k t i v ,  Zeihcor t  -  Verb; E inzu l i l  — S i n g u l a r ; Mehr-  
zahl  — Plural-, Doppelluut  — D ip h th o n g  u sw .  Diphthong  u nd  Dop- 
pelluul  w e r d c n  n i a u c h m a l  p a r a l l e l  g c b r a u c l i l .

Noch mehr  Ges ta l t e . i  hat  der  a l t de u t s e h e  Diphthong ci. ((). 13 e h a g h e I

Die Al emain i en  dagegen und die Ba ye rn  hab en  den al i en  Doppel laut  be 
wa hr t .  .: Huh,  / l i t ifin  ((). H e h a g h e l!

Hunptzvort  u n d  Substan  tiv, Beiivurt  u nd  A d j e k t i v  g e b r a u e h l  m a n  
a u c h  p a r a l l e l .

Wa h re n d  im l nd o ge r ma u i s e h e n  j edes  Adjekt iv  nur  e ine  e inzige  b’o rmenre i he  
en t fa l t e t e ,  die  von der  G e s t a l t u n g  des H a u p t w o r t e s  sich k a u m  i intersehied,  
ha t  im Gerrnai i i sel ien fast j edes  Be iwor f  die I f ili igkeit  e r l ang t ,  zwei  voll-  
s t an d i ge  Re ihe n  von b o rm e n  zu bi lden,  von i l rn rn  nur  die l e t z l eren  in 
der B e ug un g  des S ubs t an t iv  il l i 'esgleiehei I f indeii  ( ( ) 4 с h a g  h e  I)



§ 81.  G e g e n  d i t ‘ u l t r a p u r i s t i s c h e n  T e n d e n z e n ,  g e ge n  d i e  h a S l i -  
chon ,  p 1 nmpc' i i  V e r d e u t s c h u n g e n  t r a t e n  d i e  V e r t r e t e r  de r  p o s i t i v e n  
R i c h t u n g  de s  d e u t s c h e n  P u r i s m u s  auf .  D i e se r  R i c h t u n g  s c h l o s se n  
s i ch  di t '  b c s t e n  V e r t r e t e r  d e r  d e u t s c h e n  k l a s s i s c h en  L i t e r a t u r ,  de r  
W i s s e n s c h a f t  u n d  d i e  K l a s s i k e r  des  M a r x i s m u s  an .  D ie  p o s i t i v e n  
P u r i s t e n  b e g a n n e n  i h r e  T a t i g k e i t  h e r e i t s  im 17. J a h r h u n d e r t .  1617 
w u r d e  in W e i m a r  e i n e  S p r a c h g e s e l l s c h a f t  g e g r i i n d e t  -  «Die  f r u c h t -  
b r i n g e n d e  G e s e l l s c h a f t »  o d e r  a n d e r s  a u c h  « P a l m e n o r d e n »  g e n a n n t .  
An i l i rer  S p i t z e  s t a n d e n  z u e r s t  J u s t u s  G e o r g  S c h o t t e l i u s ,  H a r s d o r f f e r  
u nd  P h i l i p p  Ze se n .  D ie  zwei  e r s t e r e n  w a r e n  V e r t r e t e r  des  ge m a f i i g -  
t en  P u r i s m u s  u n d  s t r e b t e n  n i c h t  n a c h  v o l l i g e r  A u s m e r z u n g  u n d  
V e r d e u t s c h u n g  a l l e r  F r e m d w o r t e r .  De r  o b e n e r w a h n t e  Ze se n  ve r l i e B  
s eh r  b a l d  d i e s e  G e s e l l s c h a f t ,  d a  i h r e  T a t i g k e i t  s e i n e  u l t r a p u r i s t i 
s ch en  A n s i c h t e n  n i c h t  b e f r i e d i g e n  k o n n t e  ( s i ehe  o b e n  S. 116).  «Die  
F r u c h t b r i n g e n d e  G e s e l l s c h a f t »  g e w a n n  in  k u r z e r  F r i s t  i i ber a l l  in 
D e u t s c h l a n d  v i e l e  A n h a n g e r .  D ie  v o n  i h r  a u s g e a r b e i t e t e  R e c h t -  
s c h r e i b u n g  w u r d e  n i c h t  n u r  v o n  d e n  m e i s t e n  S c h r i f t s t e l l e r n ,  s o n d e r n  
au c h  v o n  f u r s t l i c h e n  K a n z l e i e n  u b e r n o m m e n .  I h r  K a m p f  r i c h t c t e  
s i ch  n i c h t  g eg en  a l l e  F r e m d w o r t e r ,  w ie  es bei  d en  U l t r a p u r i s t e n  de r  
Fa l l  w a r .  Hi re  V e r d e u t s c h u n g e n  w a h l t e n  s ie v o r s i c h t i g ,  so r g f a l t i g ,  
e r s t  n a c h  a u f m e r k s a m e r  g r i i nd  I i c h e r  U n t e r s u c h u n g  u n d  a l l g e m e i n e r  
a l l s e i t i g e r  A u s s p r a c h e .

J .  G.  S c h o t t e l i u s  ( 1612 — 1676) —  de r  1 l a u p t v e r t r e t e r  d i e s e r  G e 
se l l s c h a f t  — w a r  e in  b e k a n n t e r  G r a m m a t i k e r .  E r  s c hu f  v i e l e  V e r 
d e u t s c h u n g e n ,  d i e  s i c h  a u c h  e i n b i i r g e r t e n ,  h a u p t s a c h l i c h  a u f  d e m  
G e b i e t e  d e r  G r a m m a t i k .  S c h o t t e l i u s  u n d  H a r s d o r f f e r  h i e l t e n  es fiir 
r nog l i ch ,  in de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  n u r  s o l ch e  f r e m d s p r a c h i g e  W o r t e r  
a u f z u b e w a h r e n ,  d i e  f o l g e n d e n  F o r d e r u n g e n  e n t s p r a c h e n :

1. W e n n  d a s  f r e m d e  W o r t  im  D e u t s c h e n  ke in  p a s s e n d e s  Aqui- 
v a l e n t  h a t  u n d  n u r  d u r c h  U m s c h r e i b u n g  a u s g e d r i i c k t  w e r d e n  
k a n n .

2.  W e n n  d i e s e  W o r t e r  a l i e n  b e k a n n t  u n d  v e r s t a n d l i c h  s i n d ,  so- 
g a r  d e n e n ,  d i e  d i e  f r e m d e n  S p r a c h e n  n i c h t  b e h e r r s c h e n .

3. W e n n  s i e  s i c h  de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  a n g e p a f i t  h a b e n .
Z u  s o l c h e n  W o r t e r n  g e h o r e n :  T e x t , Kollege, R eg im en t ,  Post,  

Doktor,  Proze/j , Pla ne t  u.  v .  a . ,  d i e  d i e  U l t r a p u r i s t e n  a u s  de r  S p r a c h e  
h a r t n a c k i g  s t r e i c h e n  w o l l t e n .

D a s  w a r e n  v o r  a l l e m  W o r t e r ,  d i e  im  D e u t s c h e n  a l l g e m e i n  ange-  
w e n d e t  w u r d e n .  D ie  g e m a ! 3 ig t e n  P u r i s t e n  e r k l a r t e n  d a g e g e n  e i n e n  
e r b i t t e r t e n  K a m p f  d e n  w e n i g  v e r b r e i t e t e n ,  n u r  u n t e r  d e m  E i n f l u B  
d e r  Z e i t m o d e  h i n e i n g e s c h l e p p t e n  A l a m o d e w o r t e r n  u n d  v e r l a n g t e n  
i h r e  F r s e t z u n g  d u r c h  e n t s p r e c h e n d e  d e u t s c h e .  E i n i g e  d i e se r  V e r d e u t 
s c h u n g e n  g e l a n g e n  i h n e n ,  d e c k t e n  s i ch  in de r  B e d e u t u n g  m i t  d e n  
f r e m d e n  W o r t e r n  u n d  w u r d e n  in d e n  d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z  au fge-  
n o n u n e n :  M u n d a r t  s t a t t  Dialekt ,  Spr ingbrunnen  s t a t t  Fontaine,  
Zuli i  s t a t t  N u m e n i s .  M  i t t e tpunk t  s t a t t  Zentn in i ,  Zw eika mp j  s t a t t
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DuelI ,  Rcchtschreibung  s t a t t  Orthographic,  ErkUirung  s t a t t  Glosse, 
Belrachiung  s t a t t  medi ta t io  u.  a.

U n t e r  d en i  E i n f l u B  v o n  S c h o t t e l i u s  u n d  «Der  f r u c h t b r i n g e u d e i i  
G e s e l l s c h a f t »  e n t s t a r i d e n  in  v i e l e n  S t a d t e n  D e u t s c h l a n d s  a h n l i c h e  
S p r a c h g e s e l l s c h a f t e n ,  d e r e n  B e d e u t u n g  j e d o c h  n i c h t  so  grot3 w a r .  D ie  
K l a s s i k e r  de r  P h i l o s o p h i c ,  P h i l o l o g i e  u n d  L i t e r a t u r  u n t e r s t i i t z t e n  
d e n  K a m p f  geg en  d i e  U l t r a p u r i s t c n .  D e r  b e r i i h m t e  P h i l o s o p h  G .  W .  F.  
L e i b n i z  ( 1 6 4 6 — 1716) w a r  d e r  M e i n u n g ,  daf.3 m a n  a u f  d e m  G e b i e t e  
de s  E m o t i o n e l l e n  d a s  F r e m d w o r t  m e i d e n  so l i ,  w a s  a b e r  d i e  G e b i e t e  
de r  W i s s e n s c h a f t  u n d  d e r  P o l i t i k  a n b e t r i f f t ,  so ist  l i ier  d i e  V e r m e i -  
d u n g  d e r  F r e m d w d r t e r  u n m o g l i c h ,  d e n n  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  is t  a n  
b e t r e f f e n d e n  F a c h a u s d r i i c k e n  zu  a r m  u n d  mul3 d e s w e g e n  E n t l e h n u n -  
g e n  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n  g e b r a u c h e n .  D e r  B e g r u n d e r  d e r  d e u t s c h e n  
P h i l o l o g i e  J a k o b  G r i m m  ( 1 7 8 5 — 1863) w a r  f u r  d i e  R e i n i g u n g  de r  
S p r a c h e  v o n  d e n  i i b e r f l u s s i ge n  F r e m d w o r t e r n ,  t r a t  a b e r  e n t s c h i e d e n  
g e g e n  d e n  s t u m p f s i n n i g e n  b o r n i e r t e n  U l t r a p u r i s m u s  im  S i n n e  v o n  
Z e se n  u n d  C a m p e  auf .  D e r s e l b e n  A n s i c h t  w a r e n  a u c h  d i e  K l a s s i k e r  
de r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  —  L e s s i n g ,  S c h i l l e r ,  G o e t h e .  D ie s e  gro(3en 
S c h r i f t s t e l l e r  h a b c n  v i e l  zu r  E n t w i c k l u n g  d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  
u n d  d e r  E n t w i c k l u n g  u n d  V e r v o l l k o m m n u n g  de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  
b e i g e t r a g e n .  S i e  w a r e n  g e ge n  d a s  E i n d r i n g e n  f r e m d e r  a u s l a n d i s c h e r  
F l i c k w o r t e r  in d i e  d e u t s c h e  S p r a c h e ,  d oc h  fi ir  d e n  G e b r a u c h  der -  
j e n i g e n  F r e m d w o r t e r ,  d i e  w i c h t i g e  B eg r i f f e  a u s d r i i e k e n  u nd  s i c h  in 
d e r  S p r a c h e  e i n g e b i i r g e r t  l i a b en .  S i e  t r a t e n  g e ge n  d i e  U l t r a p u r i s t e n  
au f  u n d  v e r h o h n t e n  s i e  in i l i ren W e r k e n  u n d  B r i e f en .  So  l e i s t e t e
G .  E .  L e s s i n g  e i n e n  z a h e n  W i d e r s t a n d  g e ge n  d e n  m a c h t i g e n  S t r o m  
vo n  F r e m d w o r t e r n ,  de r  s i c h  in d e n  W e r k e n  v o n  W i e l a n d  ergie(3t :  
«U nd  d i e  S p r a c h e  de s  M er rn  W i e l a n d ?  —  E r  v e r l e r n t  s e i n e  S p r a c h e  
in d e r  S c h w e iz .  N i c h t  b loB  d a s  G e n i e  d e r s e l b e n  u n d  d e n  ihr  e i gen -  
t i i m l i c h e n  S c h w u n g ,  er  muf3 so g a r  c i n e  b e t r a c h t l i c h e  A n z a h l  v o n  
W o r t e n  v e rg e s se n  h a b e n .  D e n n  a l l e  A u g e n b l i c k e  la(3t er  s e i n e n  
Leser  i i ber  e i n  f r a n z o s i s c h e s  W'or t  s t o l p e r n ,  d e r  s i c h  k a u m  b e s i n n e n  
k a n n ,  ob  er e i n e n  j e t z i g e n  S c h r i f  t s t e l  ler  o d e r  e i n e n  a u s  d e m  g a l a n -  
t e n  Z e i t a l t e r  C h r i s t i a n  W e i s e n s  l ie s t .  Licenz , visieren, E dnka tion , 
D isz ip l in , Moderation, Eleganz, Am ulation , Jalousie, Korruption , 
Dexteritat  — u n d  no ch  h u n d e r t  s o l c h e  W o r t e ,  d i e  a l l e  n i c h t  d a s  
g e r i n g s t e  me l i r  s a g e n  a l s  d i e  d e u t s c h e n ,  e r w e c k e n  a u c h  d e m  e i n e n  
E k e l ,  de r  n i c h t s  w e n i g e r  a l s  e i n  P u r i s t  i s t .»  1

L e s s i n g  a u f i e r t e  s i c h  e n t s c h i e d e n  ge ge n  d e n  i i b e r f l u s s ig en  G e b r a u c h  
v o n  F r e m d w o r t e r n ,  e r  k o n n t e  a b e r  d i e  U l t r a p u r i s t e n  d e r  A r t  Ze sen ,  
G o t t s c h e d  n i c h t  l e i de n  u n d  v e r s p o t t e t e  d e n  l e t z t e r e n  in s e i n e m  
G e d i c h t  «W er  ist  d e r  grot3e D u ns ?»  ( U n t e r  D u n s  m e i n t  er  G o t t s c h e d . )

D e r  M a n n  ( in L.  . . .), w e l c i i e n  G o t t
N i c h t  s c hu f  z u m  D i c h t e r  u n d  K u n s t r i c h t e r ,

1 G. I£. L с s s i n y, 14. L i t e r a t u r b r i e f .
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Der,  < 1 i immsч als n i l  I Id ! t e u t o t t ,
Sag t ,  er und S. . . . wii 14' 11 Diel i ler ;
Der  P h i l i p p  Zesen unse re r  Zei t ,
Der  Bi i t tel  11 er S p ra eh r e i n i g k e i t  
In Ober -  und Niei l er saehsen,
Der  a l l e W o i t e  I am is  ve rwei s t .
Die  nielit  auf  de i i t schem Boden  wachsen!  .

G oe t he ,  der  so viel fiir die  F n t w i c k l u n g  tier d eu t s ch en  S pra che  
get a 11 ha t  und inmier  nach der  V erbessc ru ng  de r se lben s t r e b t e ,  t r a t  
gegen die  u l t r a p u r i s t i s c h e  R e i n i g u n g  der  S pra che  auf ,  obwohl  er 
abe r  auch gegen den Mi B bra uch  der  F r e m d w o r te r  war .  Sein S la n d -  
p un k t  ist dem  «Brief  an Rienier» (.30. 6 . 1813) zu e n t n e h m e n :  «Die 
M u t t e r s p r a c h e  re in igen  und be r e iehe ru  sei das  Geschaf t  der  bes ten  
Kopfe,  R e in ig u n g  oh ne  Be re ic he ru n g  aber  sei oft gei st los .  . .»

G o e t h e s  V e r h a l t e n  U l t r a p u r i s t e n  gegeni iber  ch a r a k te r i s i e r e n  fol- 
gende  t r e f fende  Wo r te :  «Ich ve r f luche  a l ien  n e g a t iv e »  P u r i s m u s ,  
da 1.5 m a n  ein W o r t  n ich t  b r a u c h e n  soil ,  in welche in e ine  an de re  
S p ra ch e  viel mel i r  und za r te res  gefaBt  hat .» 2

Derse lben  Ans ieh t  war  auch h r .  Schi l l e r .  In se inen  «Xenien» 
ve r l a ch te  er die  U l t r a p u r i s t e n ,  in er s t er  L inie  Camp e :

D e r  P u r i s t

S iu nre ic h  bis t  d u ,  (lit1 S pr a ch e  von f r e m de n  W o r t e r n  zu sa u b er n .  
N un ,  so sage (loch,  F re u n d ,  wie man  ‘P e d a n t ’ uns  v e r d e u t s c h t / 1

Auch  Fr .  F ng e l s  t r a t  gegen die U l t r a p u r i s t e n  auf:  «Dem P u r i s t e n ,  
der  fiber unse ren  Sti l  und unse re  11 i ter je kt ion ei fer t ;  er ka n n  weder  
D eu t sc h  noch Fra nzos i sch ,  sonst  wi i rde er n icht  Ang l iz i s inen  f inden ,  
wo keine  s ind .»  1

O bw oh l  d ie  bes ten  Ver t r e t e r  der d eu t s ch e n  L i t e r a t u r ,  P h i l o s o 
ph ic  und P h i l o lo g i e  den  P u r i s m u s  r i c h t i g  e i n sc ha tz e n ,  mu(3 hervor -  
gehobe n  w erd en ,  dal.3 die  u l t r a p u r i s t i s c h e n ,  e igen t  1 ich n a t i o na l -  
c h a u v in i s t i s c h e n  A n s i c h te n  in der  d eu t sc he n  L i n g u i s t i к ini al lge- 
m e i n en  t ib e r h a n d n e h m e n .  Dabe i  r u h e n  die A n s i c h te n  a l le r  d eu t s ch en  
P u r i s t e n ,  sogar  der  g em a B ig te n ,  auf  der f a l schen  E i n t e i l u n g  al ler  
E n t l e h n u n g e n  in Lehn-  und F re m d w o r t e r .

Wa s  die  U l t r a p u r i s t e n  a n b e l a n g t ,  so s t r e b t e n  sie sogar  nach  der  
к in ist l ichen Se haf fu ng  e iner  r e i n e n d eu t sc h e n  S p ra ch e  und  ihr 
g roBte r  Wunse l i  war ,  die  de u t s ch e  S pra che  vor d em  E in f luB  an d e re r  
S p ra ch e n  zu b ew a hr e n .  Dieser  r e a k t i o n a r e  S t a n d p u n k t  h in s i ch t  1 ich 
der F n t l e h n u u g  be r e i t e t e  den fa sch is t i schen P u r i s m u s  der  H i t l e rp e -

1 L e s s  i n t; s W'erkc,  Bd.  i («W'er ist der  groBe Duns?») ,  S. 117.
- Ф.  Л\ с p ii и i , Ли  u-p.ri у рио- крит ичс с кис  pauoibi ,  г. I I ,  М. ,  1934, сгр.  Г>26.

I; г. S с Ii i I I  с г. Х е п с п  \ г  125.
4 L г. I.i n g e  1 s. B r i e f  ап Sorge voni  21. -1. 1MS5, Nr .  350,  Bd .  XXVI I .
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r iode iii D eu t s c h la n d  vor ,  dor I ct z t en  Endes  d ie  na t i on a l -e l i a uv i i i i  
s t i s ehe  S p r a c h p o l i t i к aus dr i i c k te  und die  S p r a c h e  in den Dieus l  
des F as c h i s m u s  zu s t e l l en  such te .

Die e inzig  r i ch t i ge  Losuug  f indet  das  P r o b l e m  der  E n t l e h n u n g  
und  des P u r i s m u s  in der  sowie t i s ch en  S p r a e h k u n d e ,  die  a l le  Sprach-  
p r ob le m e  voui  S t a n d p u n k t  der  marx i s t i sc h - l en in i s1  ischeii  S prach-  
l ehre aus  b e t r a c h t e t .  Die Cieschichte der  W’o r t e n t l e l i m m g  sp iegel t  
die  G esc h ic h te  der  w i r t s eh a f t  1 i c h e n , po l i t i s c h en  und  k u l t u r e l l en  
Be z i ehu nge n  der  Volke r  z u e iu a n d e r  wider .

Die F n t l e h n u n g  lal3t sich im g an zen  als e ine p o s i t i v e  F r s c h e i n u n g  
e i n sc h a tz e n ,  abe r  nur  in d e m  F a l l ,  wenn  sie den W o r t s c h a t z  der 
Sp ra c h e  bc re i che r t .  W e n n  die E n t l e h n u n g  abe r  den W o r t s c h a t z  mit  
u n n o t i g e n ,  u n v e r s t a n d l i c h e n  F r e m d w o r t e r n  i ibe r f lu te t  und ihn  ver- 
u n r e in i g t ,  sp ie l t  sie e ine n eg a t i v e  Rol le .  Selir ub e rz eu g en d  auB er t  
s ich dar i ibe r  W.  I. Len i n  in se ine m Art ike l  ! ber  d ie  R e i n i g u n g  der  
russ i schen  S p r a c h e » . 1 Es ist eben  ganz  na t i i r l i c h ,  w e n n  die  S pr a ch e  
gegen d ie  u n n o t i g e  F re m d w o r t e r e i  k am p f t .  D a n n  t r i t t  der  P u r i s 
mus  auc h  als e ine p rogress ive  E r s e h e in u n g  auf .  Aber  der unge ina -  
(3igte U l t r a p u r i s m u s  v e r m a g  der  S pra che  e i n en  Scl iaden zu br in-  
gen,  der  n icht  ge r inge r  ist  al s  d ie  u n ge m a B ig te  F re m d w o r t e r e i .

Z u m  Sch lu f i  soil noch h e r v or ge h o be n  w er d en ,  daB  der  pos i t ive  
P u r i s m u s  wie  auch  die  p rogress ive  E n t l e h n u n g  d ie  Be re ic he ru n g  
des d eu t s ch e n  W o r t s c h a t ze s  fo rdern .

A b s с h n i 11 111

B E R E IC H E R U N G  DES DEUTSCHEN WORTSCHATZES 
DURCH B E D E U T U N G SW A N D EL

К a p i t e I Ю

Setnasiologie und Semantik

§ 82. Der  d r i t t e  Weg  der  B e re ic he r un g  des  d e u t s c h e n  Wo r t be -  
s t a n d e s  ist der  В e d e u t u n g s w a n d e I, d. h. d ie  V erandc-  
r u n g  der  B e d e u t u n g  schon ex i s t i e re n d er  W o r te r .  E b e n  d a r i n  liegt 
d i e  H a u p t b e s o n d e r h e i t  der  S e m a n t i k  im Verg le ieh  zu den  e r s t en  
zwei Weg en  ( W o r t b i l d u n g ,  E n t l e h n u n g ) ,  d ie  d ie  S p r a c h e  vor  a l l e m  
du rch  neue  l ex ika l i sche  E i n h e i t e n  be r e iche rn .  Die  S em as io l og i e  
( S e m a n t ik )  ist ein Zweig der Lex iko log ie ,  de r  d ie  B e d e u t u n g  des 
W o r te s  und  de ren W a n d l u n g  erforscli t .

1 «Русским я з ык  мы портим.  Ин ос т р ан ные  слова  у п от р еб л яе м  без надобности 
У пот ре б ляе м  их н епра вильно .  К чему г ов орит ь  «дефекты»,  когда можно  с к аз ать  
недочеты или недостатки,  или пробелы?

. . Не  пора ли нам объ яв и ть  воину уп от р еб л ен ию иное i рапных  слов без 
надобности?» (В. И.  Л  е и и и,  Поли.  собр.  соч. ,  т. 40,  стр.  49).
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Als S y n o n y m  z u m  Wor t  S e m a s io lo g ie  ex i s t i e r t  tier F a ch a u s d r u c k  S cm an tH ;  
der  a be r  z we i de u t i g  ist. L 'nter  der  S e m a n t i k  ve r s t eh t  man:  a) die Lehre  von  dei 
B e d e u t u n g  und d e m  B e d e u t un g sw a n d e l  der  Wor t er ;  in d i esem Fal l  en t s p r i ch t  c 
d e m  Wor t  S em u s io lo g ic ,  b) die  B e d e u t u n g  des Wor t es  an sich.

Wi r  h al t en  es fiir r ici i t ig,  den T e r m i n u s  S e m a s io lo g ie  al s  Be ze i c h n u n g  del 
Lehre  be i zu b e h a l t en .  Was  den T e r m i n u s  S e m a n t i k  a nbe t r i f f t ,  so ist es r a t s a m ,  urn 
se ine Z w e i d eu t ig k e i t  zu v e r me i d e n ,  ilin n ur  im zxveiten S inn  zu ge b r au ch e n ,  naml i ch  
als B ez e i ch nu n g  der  B e d e u t u n g  des Wor te s  an  sich.

Der  T e r m i n u s  S e m a n t i k  ist g r i ech i sche r  H e r k u n f t :  semant ikos  — 
eigei i t l ich ‘der  B e z e i c h n e n d e ’, ‘der  B e d e u t e n d e ’. D ie  S e m a n t i k  des 
Wo r t es  ist also d ie  B e d e u t u n g  des Wor tes .

§ 83. J e d e s  W o r t  bes i t z t  e ine oder  mehre re  B e d e u t u n g e n .  Es 
mu(3 b e t o n t  w er de n ,  dal3 d ie  m e i s t e n  d eu t s ch e n  W or te r  mehre re  
B e d e u t u n g e n  h ab e u ,  d.  h. m e h r d e u t i g  s ind ,  z. B. das  Wor t  Fl iigel  
h a t  v ie le  B e d e u t u n g e n :

a) de r  Fliigel des Vogels ,  des Insek tes

Un d  als  der  D i i mm l i ng  e i nmal  h i na us ge ga nge n  war ,  fafi te sie die G a n s  be im 
Fliigel, aber  F inge r  und  H a n d  b l i eben  ihr  d a r an  fest hangen .  (B r. G r i m m)

b) Fli igel  des Fens te r s ,  der  Ti ir ,  des Tores,  des P o r t a l s
Der  zwe i te  Fliigel der  Tii r  g ab  u n t e r  d e m  Druck  nach.  (R.  B r a u n  e) 

L a n gs am  schloosen sich die schweren Fliigel des P or t a l s .  (H.  2  i n n e r)

c) Fli igel  des G e ba u de s
Ich h ab  ki i rzl ich in der  I r r e n a n s t a l t  187 neue F ens t e r s che i ben  e inge k i t t e t ,  
im Mitte lfli igel,  den e ine  B o m b e  get rof fen  ha t t e .  (L.  F r a n k)

d) Fli igel  al s  Mi l i t a rbegr i f f
Wo — zwa n z i g  Sehri11 vor  de m r ech t en  Fliigel der  er s ten  K o m p a n i e  — 
F l i egenbe i n  s t a nd .  (F. C. W e i s к о p f)

e) Fliigel als M u s i k i n s t r u m e n t

Kein Ger i nge re r  a l s  Casar  von Muc k  beg l e i t e t e  die j unge Sa nge r in  a m Flii- 
gel.  (K- M a n  n)

Die u r sp r i ing l i che  B e d e u t u n g  dieses W o r te s  ist ‘Fliigel des V o 
g e l s ’ , d ie  an d e r e n  j edoch s ind  infolge der  V e r a n d e r u n g  dieser  Be
d e u t u n g  e n t s t a n d e n .

Die  B e d e u t u n g  des Wo r tes  lafot s ich n icht  als e t w a s  K o n s t a n te s ,  
B es ta nd i ges ,  als  e t w a s  fiir a l le Zei t en  und  in a l i en  F a l l e n  S ta b i l e s  
b e t r a c h t e n .  Die  B e d e u t u n g  des W o r te s  kann  sich an d e r n ;  das  ge- 
sch ieh t  oft  g l e i chz e i t ig  mi t  der  V e r a n d e ru n g  der  G e g e n s ta n d e  und 
E r s c h e in u n g e n  der W irk I i c h k e i t . Diese T a t sa c h e  l enkt  die  Auf- 
m e r k s a m k e i t  der  G e l e h r t e n  auf  s ich und  vie le  L in gu i s t e n  beschaf t i -  
gen sich m i t  dem  au B e r o r d e n t l i c h  wi ch t i g en  P r o b l e m  des Bedeu-  
tu n gs w a nd e l s .

Die me i s t en  deu t s ch e n  L in g u i s t en  m a ch e n  diese F rag e  zum  O b je k t  
ihrer  w is se ns ch a f t l i c h en  U n te r su c h u n g e n .  Aber  ilire F o r sc h u ng en
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sind h a u p t s a c h l i c h  auf  d ie  F e s t s t e l l u n g  der  T a t s a c h e  selbs t  ge r i c h te t  
mid auf  d ie  K la s s i f ik a t io n  dor  A r t en  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  bc- 
sc l i r ank t .  Sie deck en  d ie  U rs a c h e n  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  in der  
Regel n ic h t  auf ,  d e n n  s ie  be r t i cks ich t igen  das  ges e l l schnf t i i che  We- 
sen  der  S p ra ch e  n ich t  u nd  lassen auch  den  Z u s a m m e n h a n g d e r  S p ra ch e  
m i t  d em  D e n k e n  u nd  der  gese l l sch a f t l i ch en  E n t w i c k l u n g  au S er  a c h t . 1

O. Weise  b e t o n t  be i  der  U n t e r s u c h u n g  des B e d e u t u ng s wa n d e l s  die Schwier ig-  
ke i t en  in der  B e s t i m m u n g  der  U r s a c h e n  dieser  E rs ch e i nu ng . -  L. S u t t e r l i n  g ib t  zu,  
dafi  die B e d e u t u n g  des Wor t es  se l t en  u n v e r a n de r t  b l e ib t ;  a be r  er  b e s c h r a nk t  sich 
au f  diese B e h a u p t u n g ,  obwohl  er  die A r t e n  des B e d e u t u ng s w a n d e l s  ausf i ihr  1 ich 
b e t r a ch t e t .  O.  Be haghe l  v e r s u c h t ,  das  P r o b l e m  des B e de u t u n g s w a n d e l s  zu begri in-  
den .  E r  b e h a u p t e t :  «Das a be r  Wo r t e r  i i be r haup t  ihre B e d e u t u n g  an de r n ,  dafi  
ihre F a h i g k e i t ,  in den  Sa t z  si ch einzuf i igen,  sich w a n d e l t ,  dafi sie schl ief i l i ch ganz  
ver gehen ,  das  k o m m t  v o n  j e n e m  K a m p f  des Daseins ,  der  auch  im Leben  der  Sp ra che  
u n ab l a s s ig  s i ch vo l l z i eh t .»  :1 Diese E r l a u t e r u n g  k a n n  uns  a be r  n i cht  bef r i edigen ,  
d en n  O.  Be haghe l  i ibe r t r ag t  m ec h an i s ch  die D a r wi nsc h e  Theor i e  v on  den Gese t zen  
der  N a t u r e n t w i c k l u n g  auf  die der  Spra che .  Diese sowohl  falsche als  a u c h  sc had l i che  
Au f f as su ng  k a n n  n i ch t s  zur  Lo su n g  dieses P ro b l e m s  be i t r agen .

H .  Spe r be r  (gl e i chze i t i g  auch  H.  S ch uc h ar d t )  v e r such t ,  d en  B e d e u t un g sw a n d e l  
im Z u s a m m e n h a n g  mi t  der  V e r a n d e r u n g  der  G e ge ns t an de  und  Begri f fe  zu e rk l a ren .  
So sagt  er  z.  B. ,  dafi  die Wo r t e r  W agen , Telephon  ihre B e d e u t u n g e n  zugle i ch  mi t  
de m Wa n d e l  der  Ge ge ns t an d e  se lbs t  g ea nde r t  haben .  Das  Wor t  Telcphon  beze i chne te  
ur spr i i ng l i ch  e i ne n  t echn i sch  ganz  a n d e r e n  A p p a r a t  als  den  v o i l k o m m n e r e n  von 
heute ,  obwoh l  se ine F u n k t i o n  der  des j e t z i gen  T el ephons  gleich war .  F e r ne r  weist  
Spe r be r  d a r au f  bin ,  daB a b s t r a k t e  Begri f fe  sich auch  v e r a n d e r n  konn e n .  So bedeu t e t  
der  Begr i f f  R e l ig io n  fur  e i nen  a l t en  R o m e r  n i ch t  dasse lbe  wie fur  e inen  mi t t e l a l -  
ter l  i chen  Monch ,  fiir den  a be r  w i e d e r u m  e t wa s  ganz  a micros als  f ii r Goe the .  Er  unter -  
s t r e i ch t ,  dafi es a u f l ero r den t l i ch  w i e h t i g  ist. die Gesel i i chte  der  G e ge ns t an d e  zu 
kennen;  wie  k o nn t e  m a n  sons t  die V e r b i n d u n g  der  Wo r t e r  W a n d  und w in d e n  v e r 
s t ehen ,  w e n n  m a n  ni cht  wii f i te,  dafi die W a n d e  bei den a l t en  Germni i en  aus  gewun-  
denen  Zwe i gen  ge f l och t en  wu r de n .  Spe r be r  l enkt  se ine  A u f me r ks a i nk c i t  vor  al l e in 
auf  die w i ch t i ge  Ro l le  des Konte.xtes ,  wogegen es a u c h  unserer se i t s  keine Ein-  
w a n d e  g i b t .  Wa s  aber  die F es t s t e l l un g  der  Ur sa c h en  des B e d e u tu n gs wa n d e l s  an-  
be t r i f f t ,  so b ed i e n t  er  s i ch a u c h  wie  S c hu c h a r d t  der  b i ol og i schen  Kon z e p t io n  
K a m p f  u m s  D a  s e i n .

Dieser  Auf fa s sung  nach b l e i b t  n ur  j enes  W'ort a m  Leben ,  das  die s t a rks t e  
(hochste)  E m o t i o n a l i t a t ,  A f f e k t b e to n t h e i t  bes i t z t .  E r  b e t r ac h t e t  al s  Ur sache  des 
B e de u t u n g s w a n d e l s  p sych i sche  E r s ch e i n un g en ,  de r en  Qu e l le  ve r sch i ede ne  Empf in -  
d un g en  s ind.  Diese falsche Ko nz e p t io n  des B e de u t u n g w a n d e l s  e rg ib t  s i ch aus  der 
f a l schen A uf fa s sung  des Wor t es  und der  Sp ra che .  Spe r be r  me i n t ,  dafi  das  Wor t  fiir 
den S p r e ch e n d en  n i cht  nur  e in  Mi t t e l  der  V e r s t a n d i g u n g  zwi schen  i hm und dem 
a n d e r e n  I n d i v i d u u m  sei,  son de rn  m i n de s t e n s  in d e ms e l be n  G r a d e  a u ch  e in Mi t t e l  
z u m  A u s d ru c k  der  E m o t i o n  —  zu r  Af fe k ta u f i e r un g . 4 Un d  ferner:  «Und daB sich 
die S p ra ch e  u n u n t e r b r o c h e n  v e r a nd e r t ,  ist we i t  eher  aus  ihrer  F a h ig k e i t  zu ve r s t ehen ,  
zur  E n t l a d u n g  af fekt i scher  S p a n n u n g e n  zu d i enen ,  al s  aus  der  Rol le ,  die sie als 
Mi t t e l  z u m  G e d a n k e n a u s t a u s c h  s p i e l t . » 5 D a r au s  e r g i b t  sich,  dafi  seine Auf fassung

1 Т.  В. С г p o e n a ,  О  п ри чи на х  из менения  з на че ни я  слов.  Вестник  Л Г У ,
1958, №  8, стр.  139.

3 О. W e i s  е, Unsere  M u t t e r s p r a c h e ,  ihr  W e r de n  und ihr  Wesen,  Le i pz i g— 
Be r l in  1907, S. 227.

:1 О.  В e h a g  h e 1, Von deu t sche r  Spra che ,  S. 219,  220.
4 H.  S p e r b e r ,  E i n f i i h ru n g  in die B e de u tu ng s l e h re ,  B o n n  u. L e i pz i g  1923, 

S. 28— 31.
5 E b e n d a ,  S.  37.
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der  Sprache  ч n<I d a m i t  auch  se ine Auf fa s sung  d e r  se ma n t  i schen V e r an d er un g e n  
falscli ist. Se ine  Ko nz c p t io n  ve re in ig t  in sich Biologi sches  und Psycholog i s ches  und 
v e r m in d e r t  u ng c me i n  die B e d e u t u n g  der  Sp ra che  ais Y e r s t a n d ig u ng s m i t t e l  (Konunu-  
n i k a  t ions m  i t tel).

Vom SI a nd p li n kt der  m arx i s t i sc h - l o n iu i s t i sc h e n  S p r a c h le h r e  aus 
ist die  E u t w i c l d u n g  der  S p ra ch e  in ihrer  M a n n i g f a l t igkei t  mi l  der  
E n t w i c k l u n g  der  Gese l l seha f t  in Z t i sa in m e n h an g  zu b r in g en ,  und  die 
V e r a n d e r u n g  des W o r t s c h a t z e s  (lurch die  w i r t sc ha f t l i c he i i ,  pol i t i -  
s ehen  und k u l t u r e l l e n  V e r a n d e r u n g e n  der  Gesc l l schaf l  zu deu te n .

Die  im Leben  des Volkes  au f k o m m e n d e i i  G e g e n s ta n d e  und  Er- 
s c h e i n u ng e n  v e r l a n g cn  eine  Be ze ic h nu n g ,  d. h. das  E n t s t e h e n  neuer  
W o r te r  oder  neuer  B e d e u t u n g e n  der  sehon ex i s t i e re n d e n  W o r te r .

Das  V er sc h w in d e n  vo n  i rgendwelehe i i  G e g e n s ta n d e n  und  Erschei -  
n u n g e n  aus  d em  gese l l sch a f t l i che n  G e b r a u c h  ha t  a nd e r e r se i t s  das  
V er sc h w in d e n  der  W o r te r  oder  der  B e d e u t u n g e n  der  scl ion e x i s t i e 
r en de n  W o r te r  zur  Folge.

Als Beispie l  der  se m a n t i s e h e n  V e r a n d e r u n g e n  des W o r te s  im 
Z u s a m m e n h a n g  mi t  den  V e r a n d e r u n g e n  in der  E n tw ic k l i n ig  der 
gese l l sch a f t l i che n  V e r h a l tn i s se  ka n n  das  Wor t  Gulden  d ie ne n ,  ur- 
sp r u n g l i c h  das Goldene  (als Metal !) ,  claim eine  go  I dene Mi ' inze , spa-  
ter  auch  eine  s i lberne M i i n z e  (S i lhe rgu lden) ,  und  zu l e tz t  eine  Ge/d-  
b unk no t e  (P a p i e r g u l d e n ) (vgl.  russ.  uepmuieu).

Das W o r t  F a b r ik  aus  deni  frz. fnbric/ue  h a t  e inen  l angen  l int -  
w i c k l u n g s g a n g  ( l u r c h g e m a c h t : Zuerst  b e d e u te te  es ‘K o n s t r u k t i o n ’, 
d a n n  -  ‘e ine  k o n s t r u ie r t e  S ac l i e ’, und sp a te r  als E rg e b n i s  der  wei-  
t e ren  E n t w i c k l u n g  der  P r o d u k t i v k r a f l e  und  P r o d u k t i o n s v e r h a l t -  
nisse,  die  zur  V er e i n ig u n g  der  A rb e i t e r  im Produk tionsprozef .5  fiihr- 
t en ,  b eg a n n  das  W or t  au c h  den Ort  zu bez e iehnen ,  wo diese Gegen-  
s t a n d e  e rzeugt  w u rd e n .

Sehr l i i i eres sant  ist es au ch ,  den B e d e u t u n g s w a n d e l  des W or te s  
M u n u f a k t u r  zu ve rfo lgen .  Dieses  aus  d em  L a t e in i s c h e n  e n t l e h n t e  
W o r t  be z e i eh n e te  u r sp r i ing l i c h  d ie  T a t i g k e i t  m i t  den  H a n d e n  (m a 
tins ‘E l a n d ’, faeere  ‘m a c h e n ’, ‘t u n ’), d a n n  ‘die  H a n d a r b e i t ’ , sp a t e r  
‘die  v e r f e r t ig t e  S a c h e ’, f e rner  ‘den Or t ,  wo d iese H a n d a r b e i t  aus-  
ge f uh r t  w u r d e ’, u n d  sc h l i e S l i c h  ‘e ine  b e s t i m m t e  P r o d u k t i o n s w e i s e ’.

In d iesem Fal l  wircl der  B e d e u t u n g s w a n d e l  wieder  du rc h  V e r 
a n d e r u n g e n  im P r o d u k t i o n s p r o z e f t  be d i ng t .

Аийег  den  au f i e ren  ( auB er spr aeh l i ehe n)  U rs a c h e n  des Bedeu tu ngs -  
w au d e l s  wie E n t w i c k l u n g  des gese l l s cha f t l i ch en  Lebens ,  V e r a n d e 
ru nge n  der  G e g e n s ta n d e  usw.  ist aber  auch d ie  grofie Ro l l e  ver- 
sc h i ede ner  sp r ae h l i c h e r  P rozesse  und E r s c h e in u n g e n  n icht  zu 
uber sehen .  In die ser  H in s ic h t  s ind  hier fo lgende  inne re  ( sp rach l iche )  
U r s ac he n  des  B e d e u t u n g s w a n d e l s  zu e rw ah n e n :

a) E in f lu f i  der  F o r m v e r a n d e r u n g  auf  den B e d e u t u n g s w a n d e l  des  
Wor te s ;  die  V e r a n d e r u n g  de r  F o rm  ma nc h e r  f e h l e ty m o lo g i s i e r t e n  
Wo r te r  b r in g t  au c h  ih re  U r n d e u t u n g  mi t  s ich (.F r ie d l i o f , hant ieret i
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ii. ; i . ,  s i t - in-  S .  ; i.S). K' i -i! 11 !ч t i ; j 11 dt-i u u b e t o n t e i i  1 . a n t e  i f i l n 1 / n \ \ < - i k i i  
z u r  L ' t n d e i i t  u n g  i Messer,  Wel l  u .  a. ,  s iehe S. 2 1 ) .

E i n f l u B  fk-r Eon i ivc ra i uk- ruu g  auf den Berkn i tungswamle l  gilt 
auch  fiir w o r t b i l d e n d e  M or p h em e .  /.. B. das  infolge der  R c d u k t i o n  
e n t s t a n d e n e  Pr/ i f ix er- (aus ah d .  ir, ur, nr) er l ial t  i n c ho a t iv e .  per- 
f ek t i v e  und t r a n s i t i v e  B e d c u t u n g e n ;  das  mi t  ilim gene t  isch ver- 
w a n d t e  P r a f i x  u r -  he ha l t  in b e t o n te r  S te l l u n g  d ie  u n r e d u z ie r t e  Form  
und  b e k o m m t  a nd e r e  B e d e u t ung en  ‘n r s p r i in g l i c h ’ , ‘a u f a n g l i c h ’.

b) A bb an g ig k e i i  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  von  der  V e r a n d e r u n g  
der  g r a m m a t i s e h e n  I ' u n k t i o n  und  m a n c h m a l  zug le ich  auch  der  
1 an t  1 ichen F or m  des Wor tes ;  bei  als P ro p o s i t i o n  und be- als Pri i f ix 
aus  d em  a l t h o c h d e u l s c h e n  Ad ve rb  bi\ eben — A d v e r b  und eben — 
A d je k t iv ;  a l l e i n  - K o i i j u n k t io n ,  t i l lein  — Adv erb  und ul le in  — 
P a r t i k e l  u. a . 1

К a p i I e I 11

U b e r t r a g u n g  de r  Namensbe ze ic hn un g

§ 84. Das  Wor t  er lebt  al so oft W a n d l u n g e n  der  Bed eu t un g .  
Infolge dieser  V e r a n d e ru u g e n  k a n n  ein W o r t  m eh re r e  B e d e u t u n g e n  
be ко m men .  Es lassen sich fo lgende  Arten  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  
u n t e r s c he id en :  -

1. U b e r t r a g u n g e n  der  N a m e n s b e z e i c h n u n g ,  in e t aph or i sc he  und 
m e t o n y m i s e h e ,  die  zum  B e d e u t u n g s w a n d e l  des W o r te s  f i ihren;

2.  B e d e u t u n g s e r w e i t e r u n g  und  - ve r en g u ng  des Wor tes ;
3. W e r t s t e i g e r u n g  und W e r t m i n d e r u n g  der  B e d eu tu ng ;
4 .  U b e r t r e i b u n g  und A b s e h w a c h u n g  der  W o r t b e d e u t u n g  ( Hy pe r -  

bel und  L ito tes) ;
5. e u p h e m is t i s c h e  V er a n d e r u u g e n  der  B e d e u t u n g  ( Eu p he m is -  

mus).
Es  mu B b e to n t  w erden ,  daf.3 der  B e d e u t u n g s w a n d e l  n ich t  nur  in 

e i n ze ln en  W o r te rn ,  so nde rn  au c h  in W o r t v e r b i n d u n g e n  und sogar 
in S a t z en  s t a t t f i n d e t .

M a r t h a  s a g t e  in d i e  M u s c h e l :  « J a ,  i ch b ins » .  (A.  S  с h а г r e r)

Das  W o r t  Musche l  be d e u te t  h ie r  ‘den  T e l e f o n h o r e r ’ und  e n t s t a n d  
du rch  die  m e ta ph o r i s c ho  U b e r t r a g u n g  v o m  S ch n e c k e n g e h a u se  auf  
G r u n d  der  u r sp r i ing l i chen  I-’o r m a b n l i c h k e i t  be id e r  G eg e n s t a n d e .

« K o m r n e n  Sic- l i e u11- a b e n d  ma l  m i t ,  i ch l a d e  S i e  e i n ,  a b e r  geben Si e  m i r  kei- 
nen Kerb!» (R. В r a u n e)

1 Na he r es  s i ehe Т. В. С т р о е в а ,  О  пр ич и на х  из менения  з нач ения  слов,  
Вестник  Л Г У ,  1958, №  8, стр.  145— 146.

2 Н.  P a u l ,  P r in z ip i en  der  S pra chgesc h i c h t e ,  H a l l e  1937, S. 8 7 — 103.
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E in e  i ibe r t r agenc B e d e u t u n g  h a t  liier die  W o r t v e r h i n d u n g  einen  
Korb gehai .

Sogar  ein ganz e r  S a t z  k a n n  m e t a p h o r i s c h  u m g e d e u t e t  werden :  
D ie  gebratenen Taubeti  f l iegeti  n ie tnand  in den M u n d  u.  a . 1

Als H a u p t a r t  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  gi l t  d ie  B e d e u t u n g s v e r -  
l ag e ru ng ,  d.  h. die  Ubertragung der  N a m e n s b e z e i e h n u n g  (der Be- 
n e n n u n g  des G eg en s ta nde s )  von  e i n em  G eg e n s t a n d  auf  e i nen  ande-  
r en ,  von  e iner  E r s c h e in u n g  auf  e ine andere ,  wobei  diese U be r t r a -  
g u n g  die U m d e u t u n g  der  a l t e n  Eorin m i t  sich b r i ng t .

Es g ib t  zwei A r t en  der  U b e r t r a g u n g :  auf  G r u n d  der  A hn l i ch -  
kei t  —  m e t a p h o r i s c h e  Ubertragung; auf  G r u n d  des logi schen Ver-  
h a l tn i s se s  — m e t o n y m i s c h e  U be r t r ag u n g .

§ 85. Die  U b e r t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i e h n u n g  auf  G r u n d  der  
A h n l i c h k e i t  zwischen den  G e g e n s t a n d e n  oder  E rs c h e in u n g e n ,  die  
m i t e i n a n d e r  ve r g l i c he n  w erd en ,  n en n e n  wi r  m e t a p h o r i s c h e  
U b e r t r a g u n g ;  das  W o r t  se lbst  m i t  der  neuen  m e ta p h o r i s c h  
u b e r t r a g e n e n  B e d e u t u n g  2 ist d i e M e t a p h e r ;  fiir d ie  l e tz t e re  
ist  e in l a t e n t e r  Verg le ich  ke nn z e i ch n e nd .  Das  W o r t  M et ap her  s t a m m t  
aus  d em  G r i ech i schen :  mela  — ‘u b e r ’, p h e r o — ‘t r a g e ’, e igei i t l ich 
‘U b e r t r a g u n g ’.

E in ig e  L i n g u i s t en  v e r s t e h e n  den  T e r m i n u s  M e t a p h e r ’ zu wei t .  P i sa n i  behaup-  
t e t  z. B. ,  dafi  j ede  s e ma n t i s c he  V e r an d e r un g ,  d. h.  j edes  Schaf fen  eines  Wor t es  
o h n e  i rgendwelcl i e  V e r a n d e r u n g  der  F o rm  des schon  e x i s t i e r enden  Wor t es  eine 
M e t a p he r  dar s t e l  11.3

I m  E i n v e r s t a n d n i s  m i t  de m f ranzos i schen L in g u i s t en  A.  D a r m s t e t e r  b e t r ac h t e t  
P i sa n i  a l le T r o p en  ( Syne kdoche ,  M e t o n ymi e ,  Me t aphe r )  nur  a l s  M e t a p h e r . 4

Uns e re r  M e i n u n g  nach  m a c h t  diese D e u t u n g  den T e rm in u s  «Metapher» unk l ar ,  
v e r sc h w o mm en ;  deswegen h a l t en  wi r  es fiir r i ch t ig ,  un t er  der  M e t a p h e r  e in  Wor t  
zu ve r s t ehen ,  (lessen B e d e u t u n g  sich nur  auf  G r u n d  der  A h n l i c hk e i t  zwi schen  den 
G e g e n s t a n d e n  oder  E r s ch e i n un g e n  v e r an d e r t  hat .

D ie  M e ta p h e r  u n te r s c h e i d e t  sich von  dem  Vergle ich .  Der  V e r 
g le i ch  ist keine  U b e r t r a g u n g ,  inso fern er n ic h t  e i nen  Begri ff  du r ch  
e i n en  an d e r e n  e r se tz t ,  so n d e rn  nur  e i n en  Begri ff  nebe n  den an d e r e n  
s t e l l t .  B e im  V erg le ich  wi rd  keine  U b e r t r a g u n g  der  N a m e ns b e ze i ch -  
n u n g  he r v or ge ru fen ,  h ie r  w i r d  nu r  e in G e g e n s t a n d  m i t  e i n e m  a n d e 
ren  ve r g l i chen .

Der  Verg l e i ch  ist e in  s t i l i s t i s ches  Mi t t e l  und d i en t  n i ch t  der  Be re i ch er un g  des 
Wor t scha t ze s .  Der  Verg l e i ch  fi ihrt  auch  n i cht  zur  B i l d u n g  neuer  Wo r t e r  oder  Be-

1 E ine  aus f t i hr l i chere  A n a l ys e  der  me t ap i io r i s i er te n  VVor tverbindungen und 
S at ze  wi rd  in d e m  Ka p i t e l  «Phraseologie» gegeben.

- Die  ur spr i i ngl i che  B e d e u t u n g  des Wor t es  hei f i t  die e i gen t l i che ,  d i rek t e  Be- 
d e u t u n g  ode r  die G r u n d b e d e u t u n g ;  die  B e d eu t un g en ,  die infolge des Bedeu t ungs -  
w an d e l s  e n t s t a n d e n  s ind ,  l ieiBen i i ber t r agene  oder  abge l e i t e t e  B e de u t un ge n .

3 В.  II и з а и и,  Эт имо ло г и я ,  М. ,  Изд.  иностр.  лит . ,  1956, стр.  143.
4 E b e nd a ,  S. 147,
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( lentungei i ,  z. B.  ini Sal/ ,  Er icui slundhafi wie eine Eestung isl wie eine l-'estung 
e in  Vergle ich ,  ш dieseui  Fal l  wircl die S t a n d h a i t i g k e i t  e ines  Menscl i en mil  e iner  
F e s t u n g  vorgl iel ion.

Ov e r ka n ip  hel t e t  se inen Bl i ck  auf  dieses Ges i eh t ,  den Or t  de r  k o m m e n d e n
I land  1 nils.;. In diese F e s lu n g  soil er  j e t z t  e ind r i ngen .  (A. S e g h e r s)

Das  Wor t  Fettling nil obigen Beispiel  b f komi l l t  e ine bes ondere  B e de u tu ng .  
es bczeicluiet  liiei die S l a n d h a f  1 i gke i I , die Wi de r s t a n d s k ra i l  e ines  A\ensclien.  Diese 
B e d e u t u ng  ent s te l i t  infolge der  U b e r i r a g u n g  auf  Gr u nd  einer  i nneren  Alml i ch-  
ke i t ,  auf  G r u n d  eines l a t en t en  Yergle iches ,  bier  h a b e n  wi r  es al so mi t  e iner  Meta* 
pher ,  lllld zwar  mi t  e iner  st i l  istisciieii,  zu tun.

Dor Prozi-13 dor N a m o n s u b e r t r a g u n g  zeugt  no oh ma ls  v o n  dem 
m a n n i g f a l t i g e n  V or ha l tn i s  zwischon S pr a ch e  und D enk en .  Der  Uber -  
t r a g u n g  l iegt ein Denkp roze f i  zu g r u n d e ,  n a m l i e h  dor Prozel3 der  
A sso z i i e rung  nach dor Al ln l i c h ke i t  des G eg e ns ta nd es ,  auf  don dor 
N a m e  t ibe r t r agen  wi rd,  m i t  d e m  G og on s t a n d ,  von d em  dor N a m e  
u b e r t r a g e n  wird.

Das  Wor t  Ki tge l  b o d e u t e t  e ig on t l i ch  ‘ku ge l l o r mi g er  K o r p e r ’ . 
H ie r  l iegt  ge ra de  die K ug e l fo r in igke i t  don m e ta p h o r i s o h e n  Bedeu-  
t n n g e n  dieses  W o r t es  zugrundo .

Dieser  Pede i ibaufen  war  ein p r aeb t ige r  R u h e p la t z .  . , von de m aus  man .  . . 
das  Fa l l e n  der  Kegel  und vor  a l l em  das  Zur i i ekro l l en  der  Kug'el auf  zwei’ 
k l ap p r i ge n  F a t t e n  in al ler  D e n 11icbkei t  boren konnte .  ( I  h. F о n t a n e)

Von der  Ka s t a n i e  s t i i rz te  dami  und w a n n  eine der  gr i iuen stael ie l igen Kllgeln 
herab.  11.. 1" r a n k )

In diesent  K o n t ex t  bez e i chu e t  das  W o r t  K u g e l  m e ta p h o r i s c h  eine 
K a s t a n i e n f r u c h t .

Drei  r o t e  L eu eh t kuge l n  l ielen soeben aus  de m d u n k l e n  Hi n i me l .  dazu  eine 
U иmeiige k l e iner  b l i t / en d e r  S t e rne .  (B.  K e l l e r  m a n n)

L cu c h t k u g c l  bo de u te t  im ob en a ng ef i ih r t e n  Be i spie l  e ine Art  
Feue rwe r  k.

Die  A hn lichkeit mit einem kugelformigen Korper  fiihlt man 
auch im W o r t  Sci i i i l terkugel .

N a c h d e n k i ich o l fne t c  Ma t h i l d e  zuer s t  e in  we n ig  die t . i ppe n  und  legte dann  
l an g s a m die Wa n g e  auf  die Schulterkugel.  (L. F r a n k)

§ 8(5. Fs  g ib t  zwei Arten  der  Me tap hor :  d i о p о e t i s с h e 
( s t i l i s l i sche)  M e t a p h e r u nd  d i e  1 e x i к a 1 i s с h o. Die 
poe t i sche  Me ta p ho r  ist viel au s d ru c k sv o l l e r ,  b i 1 clliafter als die  lexi- 
kal i sohe ,  sie f ai l t  gleicl i  auf ,  w i rd l e icht  e m p f u n d e n :  d ie  F l a t n m e  
der Liebe,  e in  S t r u m  van E r innerungen  u. a.

t i n  S t ro m  von F r i n n e r u n g e n ,  ve r l e b e n d i g t  du rc h  zah l lose  E inz e l he i t en ,  
brach  in i hm auf.  (L.  1-' r a n k)

Die po e t i sche  Metapl i e r  scha ff t  koine neu e n  B o d e u t u n g e n  de r  W o r 
ter. Sie d i en t  nur  si i  I ist ischon Zw ecken ,  hi 1ft dem A uto r ,  versciiie-

5  A .  H c k u j , A .  . I cuKoua
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dent -1 S c l n i t t i e run ge n  der  G e d a n k e n  und  der  Gef i ihle f e ine r ,  gen a u er ,  
b i l d l i ch e r  a t i szudr i i cken und  se ine  G e d a n k e n  v ie lg es ta l t ig  wiederzu-  
geben.

Urn 1 ge h e i nmi f iv o l l  i iber  de m ki ihnen S c h wi mm er
Scliliel.it sich der Rachen. ( F  r. S e h i I 1 e r)

Das W o r t  Rachen  b e d e u te t  in d ie s em K o n te x t  ‘Wa ss e rw i r be l  
sons!  — ‘M a u l ’ . Diese b i l d h a f t e  B e z e ic h n u n g  wi rd vo n  d em  A u to r  
als st i  1 i s t isches  V er fa h r en  a n g e w a n d t .  Der  D ic h t e r  g e b r a u c h t  in 
d ie ser  B a l l a d e  noch e ine m e ta p h o r i s c h e  B e ze ic h nu n g  des Wasse r-  
w i rbe l s  — der schwarze M u n d .

Ve r se h l unge n  schon h a t  i hn  der schwarze Mund. (F r. S с h i I I  e r)

Die po e t i sche  M e ta p h e r  w i r d  von  der  S t i l i s t i k  b e h a n d e l t .  D ie 
Lex i ko l og ie  abe r  b es cha f t i g t  s ich mi t  der  l e x i ka l i sc h e n  M e ta p h e r ,  
derm eben  d u r c h  diese M e ta p h e r  k a n n  d a s  W or t  e ine neue  B e d e u t u n g  
b e k o m m e n  und d a d u r c h  den W o r t b e s t a n d  der  S p ra ch e  be re iche rn ,  
z. B.  d a s W o r t  Fl iigel  al s  B e ze ic h nu n g  des Fl i igels  e ines  F lugzeuges ,  
e ines  G e b a u d e s ,  e iner  A rmee ,  e ines  Tores und e n d l i c h  als B e n e n n u n g  
eines  M us i k in s t r u rn e n te s  ist e ine l ex i ka l i sc he  M e ta p h e r ,  de nn  es 
bez e i chn e t  ve r sc h i ed e n e  G e g e n s ta n d e  und  hat  m eh re r e  l e x ik a l i sche  
B e d e u t u n g e n ,  die  den W o r t s c h a t z  be r e iche rn  (siehe S. 124).

Dasse lbe  Wor t  Fl iigel  k a n n  abe r  auch  als poe t i sc he  M e ta p h e r  
a u f t r e t e n ,  wobei  es ke in en  neuen  G eg e n s t a n d  beze i chn e t ,  keine  
neue  B e d e u t u n g  b e k o m m t  und  den  W o r t b e s t a n d  der  S p ra c h e  n ic h t  
b e re ich e r t .  Dieser  u b e r t r a g e n e  G e b r a u c h  des W or te s  v e r s ch o ne r t  die  
A u sd r uc kw ei s e  und  g c s ta l t e t  den G e d a n k e n g e h a l t  a n s c h a u l i c h e r ,  
w i r k s a m e r  und  i ibe rzeugender .

ЛиГ den Fliigeln der  E i n b i l du n g s k r a f t .  (J.  W.  G o e  t h e)

Auf  Fl i ige ln des Gesanges .  (II .  H e i n e )

Die  B ez i eh un g e n  zwi schen  l ex i ka l i sche n  und st i  1 i s t i schen M e t a p h e r n  we r de n  
Ve r sc h i ede na r t ig  b e t r a ch t e t .  So v e r t r i t t  A. W.  Belski j  1 den  S t a n d p u n k t ,  dafi z w i 
schen den  l ex i ka l i sche n  und s t i l i s t i schen  M e t a p h e r n  un i i be r sch r e i tba r e  Sc h r an k e n  
b es t ehen ,  dafi  diese zwei  E r s ch e i n un g e n  n i ch t s  G e me i n s am es  hab e n  und n i cht  in- 
e i na n de r  i ibergehen konnen .

S. 1. K a z a u ro wa  - auf i er t  e ine  ganz  an de r e  Me i nung .  Sie b e t on t  die zwei fache  
Mogl ichke i t  der  V e r w e n d u n g  von  l ex i ka l i s c he n  Me t a p h e r n  und t e i l t  sie in zwei  
G r u p p e n  ein:  N e n n m e t a p h e r  n ( назывные  метафоры)  und c h a r  a к - 
t e r i s i e r e n d e  M e t a p h e r n  ( х ар а к т е р и з у ю щ и е  метафоры) .

Die  e r s t en  d i en en  zu r  B e n e n n u n g  neuer  E r s ch e i nu n g en ,  die in der  Sp ra che  
noch ke ine  N a m e n  haben .  Sie h ab e n  ke iner l e i  A h n l i ch k e i t  m i t  den  s t i l i s t i s chen ,  
z. B.  H a n d  al s  t echn i sche r  A us d r uc k  fiir e inen  k l einen  W a g e n  im Be rgbau .  Die  
l e t zt e r en  we r de n  dagegen  a l s  S y n o n y m e  zu den schon v o r h an d e n e n ,  ex i s t i e r en d en  
W o r t e r n  geschaf fen,  l e d i g l ich urn die C h a r a k t e r i s t i k  der  G e g e n s t a n d e  du rch  e t was

1 A. B.  15 e л ь с к  и й, Ме тафорическое  у пот ре бле ние  суще с т в ит ел ьных ,  
Ученые зап ис к и  1 М Г П И И Я ,  1954, стр.  297.

2 С. II.  К а  ц а у р о в а,  Метафора  и ее и спольз ование  современными не
мецкими де мокра т иче с кими  пис а т е ля ми ,  Автореф.  канд.  дисс. ,  М. ,  1951, стр.  3— 26,
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Neues  zu e r ga n z e n  Sie s ind  mi t  den  s t i l i s t i schen  eny v e r b u n d e n  und e n t s t e h c n  anl  
G r u n d  eines  b i ld l i ch en  Vergl e i chs ,  z. B.  H u n d  al s  S c h i m pf w or t  fiir e i nen  Menschen .

Wi r  s ind g l eichfal l s  der  Me i nung ,  dafi s t i 1 i s t i sche M e ta p h e r n  im Prozef l  ihroi 
E n t w i c k l u n g  in l ex i ka l i sche  i ibergehen konnen.

Es  ist auch  n i ch t  i mme r  l e icht ,  e ine  Grenze  zwi schen  diesen M e t a p h e r n  zu 
ziehen:  Es  g ib t  mehr er e  Ub er ga n gs s t u fe n ,  denn  m an c h e  poe t i sc he  M e t a p h e r n  k o n 
nen im Prozef l  ihrer  w e i t e r en  E n t w i c k l u n g  in l ex i ka l i sche  Me t a p h e r n  i ibergehen.

E.s m a c h t e  i hm a u c h  viel  Spaf l ,  un t er  al l  de n  geb i i ck t en  Kopfen  v on  we i t e m  
den  r un de n ,  wei f lge lben  E ie rk op f  zu e r ke nn en ,  den Kinde r kopf ,  der  i lm 
a l l e i n  wa s  ang i ng ,  das  Kuc kuc ks e i  in d e m  vo l len  Nest se ines  Bruder s .  
(A. S e g h e r s)

Das  Wor t  N e s t  ex i s t i e r t  s c hon  in der  i i be r t r agenen  B e d e u t u n g  als  e ine  neue 
l ex i ka l i sche  E i n h e i t — eine  F a m i l i e  —  al so e ige n t l i ch  als  l ex i ka l i sche  Me t a p he r ,  
dieses Wo r t  h a t  doch den B e ig esc h ma c k  der  p oe t i s c hen  Me t a p h e r  n i ch t  ganz  ver-  
loren.

§ 87. G eh en  wi r  n u n  zur  B e sc h r e ib u n g  der  l ex ika l i sc he n  M e t a 
p he r  iiber.  Es  g ib t  v e r sc h ie de ne  A b a r t e n  der  A h n l i c h k e i t ,  d ie  die  
m e t a p h o r i s c h e  U b e r t r a g u n g  h e r v o r ru f e n  konne n :

1. A h n l i c h k e i t  d e r  F o r m .
Die  e ig en t l i c h e  B e d e u t u n g  des  W o r te s  Schlang e  ist d ie  B ez e i ch

n u n g  eines  S c h u p p e n k r ie c h t i e r e s .  D a n n  w i r d  d ie  B e n e n n u n g  Schlange  
au f  s c h l a n g e n a h n l i c h e  G e g e n s t a n d e  i ibe r t r agen .  In fo lgedessen  be- 
g i n n t  das  W o r t  auc h  e ine l ange M e n sch en re i he  zu beze ichnen.

Fle i sch  ha t t en  wi r  m o n a t e l a n g  in ke i ne m La de n  gesehen,  und ich b in  dan:  
na c h  H a n n o v e r  ge f ah r en  . ., und  da s tand vor  d e m  Me t zge r l ade n  e ine  Schlange,  
l ang  wie  ein Gi i terzug.  (E.  C l a u d i u s )

Auf  G r u n d  der  Ahnlichkeit der  F o rm  sind  auch  solche  Me ta p he rn  
e n t s t a n d e n  wie Ko p f  eines Nage l s ,  Ri lcken eines Messers,  Zahn eines  
Rades,  Brus/korb,  Kt i iescheibe,  A u g a p f e l  u.  a.  m.

2 . A h n l i c h k e i t  d e r  F a r b e .
Das  W o r t  Scharlach  (aus d e m  la t .  scar la ium)  b ez e i chn e t e  e i g e n t 

l ich e ine S to f f so r t e  von  g re l l ro t e r  F a rb e ;  d a n n  w u r d e  diese B e n e n 
n u n g  auf  e ine  a n s te c k e n d e  K i n d e r k r a n k h e i t  m i t  F la u ta u ss c h l ag  von 
d e r se lben  F a r b e  i ibe r t ragen.

Sie b l i eb  auch  ruhig ,  a l s  er  k r a n k  war .  Sie  g l a u b t e  noch  i mme r  n i cht ,  dafl 
i rgendwas  E rn s t l i c h e s  den ma g e r en  Kor pe r  b ed r oh e n  konn t e ,  der  auf len  von 
e t w a s  rot  ge s pre n k e l t  wa r  und innen e t w a s  umschlof l ,  was  ihr  t eurervvar  
als  ihr  Leben.  Sie b l i eb  n i cht  so ruh i g,  a l s  er gl e i ch  die  drei  grof len Kinder  
mi t  Scharlach ans t eckte .  (A. S e g h e r s)

Die B e d e u t u n g  ‘r o t ’ s t e ck t  noch in d e m  A d je k t iv  scharlachen
Aus gesuch t  hohe  und b r e i t s chu l t r ige  M a n ne r  in wei f i en Leder lwsen ,  schar- 
lachenen Waf fen rocke n  und  s i l be rnen  H e l m e n  mi t  schneewei f l en  Roflhaar-  
bi i schen.  (F.  C. W  e i s к о p f)

Karfunke t ,  e ig en t l i ch  ‘k le ine  g l i ih ende  K o h l e ’, wo das  Wor t  
infolge der  m e t a p h o r i s c h e n  U b e r t r a g u n g  auf  G r u n d  der  F a r b e n a h n -  
l i c hke i t  fo lgende  B e d e u t u n g e n  b e k o m m t :  ‘bosa r t iges ,  b r enn en des  
G e s c h w i i r ’ und  ‘h oc h r o te r  F d e l s t e i n ’.
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Das Verb о-/alien ‘b r c m i e n ’ isl e ine Me tap he r  infolge der  Alni- 
l ichkei!  <К• г F a r b e  und b e d e u tc t  ‘rot  w e r d e n ’, so werden  auf  G ru n d  
des Vcrgle ichs  mit  der  F a r b e  des Feuers  die  ge ro te t en  W a n g en ,  Nase,  
( >hren eh a r a k le r i s i e r t .

[ • i n  A U i m i l e i n  s t a n d  n e b e n  i h m ,  d a s  i n  s e i n e m  d i i n i i c n  . M a n t e l  I r o s t e l t e ;  s e i n e  
< t l i i ' cn  g l i i h t c n  i l i m  r o t  v o r  K a l t e  m i l e r  т п н ш  I i;i !> i щ ч  1 H u t  ( \  S  e  "  •
ll г r SI

Vgl.  den G e b r a u c h  dieses Verbs  a l s  e iner  poe l i seken  M e ta p h e r  - 
Er  h a t t e  e in  g l u he n d e s  Bedi i r fnis  nach melir.  (A S i  ^  I: e г

3. A h n 1 i c h к e i t  e i n e s  i n n e r e n M e г к  rn a ! s,  
e i n e r F  i g e n s c h a f t .

Auf  d iese Weise  s ind so lche M e ta p h e rn  e n t s t a n d e n  wie  barter  
Zug,  ha r tes  Wort ,  ha r l e  S t i m m e \  weiehe Worle,  -aviches G e f a h l : 
b i t  teres Gefiih I, b i t / e re  Worle,  b i t t erer В  l ick,  b i t t erer Spoil-,  siiper 
Tun ,  siijje L iebe  u. v. a.

Sie w u r de  ins T r e p p e n h a u s  gerufen:  F e l dpos t .  Da s  g ab  aber  b . i t e r e  E n t t a u -  
scluing.  Der  Br ief  karri von Franz .  (A. S e g h e r s)

Er  beschr i eb  in kurzen ,  t r ockenen  Wo r t e n ,  als ob er du r ch  Kiirze und Trocken-  
hei t  die Fre ign i s se  von den Gef i ihlen a b s o n d e m  koini te.  (A. S e g ii e r s)

Das  A d je k t iv  Irocken  ist im oben ang ef i ih r t en  S a t z  eine  Me ta p h e r ,  
d ie  auf  ( j ru n d  der  A h n l i c h k e i t  e ines  inne ren  M e rk m a ls  zwei vol l -  
ko tnm en  ve r s ch icd en e  Begri ff e wie  trockenes H o l z  und  trockene 
Worle  e i n a n d e r  nal ier  b r iug t .

Das  A d je k t iv  f r i sch  be d e u te t  e ig en t l i ch  ‘n e u ’, ‘n i ch t  a h g e n u t z t ’, 
im fo lgenden  S a tz  aber  ‘e in neues ,  eben  g eb r a ch te s  G l a s ’ (Bier) .

Fr  t r a nk  sein f r isches  Gl as  leer.  (A. S e g h e r s)

In d ie sem  Fal l  l iegt  der  Me ta ph e r  e ine a h n l i c h e  E ig e ns ch a f t  
zugr un de .

4. A h п 1 i с h к e i t d e г С h a г a к t e r z u g e o d e r  
d e s A u 1.5 e r e n.

Auf  G r u n d  d ieser  Art  der  A h n l i c h k e i t  ko nn en  Menschen nach 
v e r s ch ied en en ,  me i s t  du rch  e i nen  b e s t i i n m t e n  C h a r a k t e r z u g  oder  
d u r ch  das  Auf iere  b e k a n n t e n  P e r so n l i c h k e i t e n  (aus der G eseh ic h te ,  
L i t e r a t u r ,  M y th o lo g ie  usw.)  g e n a n n t  w erden .  E i n e n  e i f er s i i eh t igen 
Menschen  n e n n t  m a n  Othe l lo ,  e ine schone  F r a u  -  Venus,  e inen  
sc honen  Ma n n  — A p o l lo ,  e ine za nk i sc he  F rau  — X a n t h i p p e ,  einen 
ge izigen Menschen — P l i i sc hk in ,  e inen  rc i chen  Mann  — Krosus ,  e inen 
Fo rde re r  von  K i ins t l e rn  — Miizcn.

Selbs t  der  j’unge Maler  hu n ge r t e  n i cht  mehr ,  er ma l t e  nici i t  nur ,  er verkauf te .  
Miizene b es onn t en  sein Leben.  (I.. F  r a n k)

5. A h n i i с h к e i t tl e r F  it n к t  i о п.
Die  m e t a p h o r i s c h e  N a m e n s i i b e r t r a g u n g  auf  G r u n d  der  A h n l i c h 

ke i t  der  F u n k t i o n  k a n n  mai l  an H a n d  des W or te s  Feeler zeigen.



Die G r u n d b e d e u t u n g  dieses  Wo r tes  ist das  zur  Be d o ck un g  des 
Vogels d ie n e n d e  G eb i l d e  der  Vo g e lh au t .

. . ,4iiB in den W u r ze l n  e ine  Gans ,  die  h a t t e  Federn von r e i nem Gold.
(B r. G r i hi in)

Das  W or t  I'eder  ha t  z u n a c h s t  eine  S p ez i a l i s i e r un g  e r f ah r en ,  
in d e m  m a n  d a r u n t e r  d ie  z u m  Seh re i be n  z u g e s e h n i t t e n e  Sch w ung -  
f eder  e ines  Vogels  v e r s t a n d e n  h a t ;  d a n n  wi rd  die  B e n e i m u n g  Feeler 
auf  d ie  als l i r sa t z  a u f t r e t e n d e n  S ta h l f e d e r n  u b e r t r a g e n ,  da  die  letz- 
t e ren  d ie se lbe  F u n k t i o n  erf til len.

Sie setzt  sich an den Sch r e i b t i s ch ,  sie t a u c h t  e ine  Fede r  in das  Tint enfa f i .  
auch sie schre ib t .  ( II .  F  a I 1 a d a)

Aus de m se l b e n  G r u n d e  w u r d e  das  W o r t  Fuji  (Fu(3 e ines  Men- 
schen ,  Tieres)  auf  den  al s  S t  tit ze d i e n e n d e n  u n t e r e n  Tei l  e ines  Bor 
ges,  e iner  Masch ine ,  e ines  GefaBes usw.  u be r t r a g e n .

Er  g ab  dem FuB des Gl as es . da s  er in die M i t t e  s chob , e i ne n  k l einen  Abschieds-  
d ruck ,  e rhob sich ein we n ig  schwer f a l l i g  und  g i ng  hini iber  in das  Si t zungs-  
z i mme r .  (L.  F г a n k)

6 . E i n e  b e s o n d e r e  A r t  d e r  M e t a p h e r b i 1 - 
d e n U b e r t r a g u n g e n a u s  d e in К о n к r e t e п i n d a s 
A b s t г a к t e.

Der  Ahn l i c h k c i t  vvegen wi rd  Grund  ‘U n t e r l a g e ’ auf  das  Geb ic t  
des A b s t r a k t e n  u b e r t r a g e n  und  bez e ichne t  d ie  U rs ac h e  e iner  Er- 
sc he in un g .

«We n n Sie mi r  den wi r k l i c he n  Grund sagen,  m a c h e  ich fiir l i eute sofort  
Schluf l!» (H.  F a l l  a d a)

D a n n  e n t w i c k e l t  sich e ine a n d e r e  S c h a t t i e r u n g  der  B e d e u t u n g  — 
‘B e w e i s e ’:

Die Grunde, die er anf i ihr te ,  w a r en  einfacl i  l ache r l i ch  und  zer f ie len in 
n i ch t s .  (E.  В r ii n i n g)

Die U b e r t r a g u n g  aus  d e m  K o n k r e te n  in das  A b s t r a k t e  k a n n  au c h  
du r ch  das  W o r t  S pu r  i l l u s t r i e r t  w erden .  S pu r  —  u rs p ru n g l i c h  ‘der 
E i n d r u c k ,  den die  F u f l t r i t t e  e ines  Tieres ,  e ines  Mensch en  auf  dem  
E r d b o d e n  h i n t e r l a s s e n ’, sp a te r  b ez e i ch ne t  das  W o r t  auch ‘die  Ab- 
d r i i cke  von W a g e n r a d e r n ’.

Der  L ie h t s che i n  der  T a s c h e n l a m p e  bl i l z t  auf ,  der  Leu l i i an t  fangt  in i lnn 
die Spureri des Au t os  —  l a n g s a m und sa ch t e  geht  er diesen Spuren nach 
(H.  F  a l i a  d a)

Infolge  der  m e t a p h o r i s c h e n  U b e r t r a g u n g  b e k o m m t  das  Wor t  
S pu r  au c h  e i nen  a b s t r a k t e n  S inn.

Ers t  neu l i ch  g a b ’s da wi ede r  u n t e r  «Geheim!  S t r e ng  gel ieim!» e inen Befelil,  
dafi  auch der  k l e i ns t en  Spur in dieser  Sache  unverz i ig l i ch  r iachzugehei i  sei. 
(H.  F  a 1 1 a d aj

U b er ira g u n g  der N a m e n sb eze ich n u n g  I.; ;
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A l lm a h l i c h  e n t w i c k e l t e n  s ich auch  die W o r t g r u p p e n  ni ch t  d ie  
Spur  und tun eine S p ur  m i t  den  B e d e u t u n g e n  ‘gar  n i c h t ’ und  ‘ein 
w e n i g ’ .

Te d d y  war  i mme r  1 us t i g  und  nicht  die Spur z i mper l i c h .  (E.  В r ii n i n g)

Der  Si eft u m  die L ippe n ,  in den Au g en  der Schonen  war  v iel le i cht  um eine
Spur sa t te r  geworden .  (L. F e u c h t w a n g e r )

Im A d je k t iv  t ief  e n t w i c k e l t  s ich aus  der  k o n k r e te n  loka len  Be- 
d e u t u n g  d ie  a b s t r a k t e ,  so sa g t  m a n :  t iefe S t imrne ,  t iefer В l i c k , 
t iefes Geftihl ,  t iefe S t i t l e ,  t iefes S toh nen  usw.

E i n e n  A u g en b l i ck  he r r s ch t  dr i iben tiefe Stille . (H. F  a 1 1 a d a)

E in  m u r r e n d e s  B r u m m e n ,  fast  e in  tiefes Stohnen k a m  aus  der  Br us t  des
Ma nnes .  (H.  F  a 1 1 a d a)

M a n k a n n  vo n  e i n em  Z w e ig  der  W is sen sc ha f t ,  von  e i n e m  S t a m m  
(einer  Wurzel )  des Wor te s ,  v o m  Ze i tp u nk t ,  vo n  der  Z e i t sparine usw.  
sprechen .

D ie  V er be n  k o n n en  auch  aus  d e m  Geb ie t  des  K on k re te n  in das  
G eb i e t  des A b s t r a k t e n  uber ge hen ,  d.  h.  m e t a p h o r i s i e r t  w erd en .  Ma n  
k a n n  e i nen  G e d a n k e n  begreifen  oder  erfassen,  e in G e d a n k e  k a n n  
hangenble iben  usw.

Weil  se ine G e d a n k e n  u nm og l i ch  die  ganze  f u r ch t ba r e  Na c h r i ch t  in e i n e m
erfassen k o n nt en ,  blieben sie an  e i ne m n e b ens ach l ichen  P u n k t  hangen.
(A. S e g  h e r s)

Die e i ge n t l i ch e  k o n k r e te  B e d e u t u n g  (das F ass en  e ines  Gegen-  
s t a n d e s  m i t  der  H a n d )  v e r w a n d e l t  s ich in d ie s em Verb  in e ine a b 
s t r a k t e  (das Er fassen  m i t  d e m  V er s t a nd ) ,  dasse lb e  ges ch ieh t  au c h  
m i t  d e m  Verb  hangen.

Das  W o r t  schwer  dr i ick t  den  k o n k r e te n  Begri ff  des G e w ic h te s  
aus ,  al s  M e ta p h e r  beze ich ne t  es e i n en  S e e l e n z u s t a n d  des Menschen.

Sein Herz  w u r d e  schwerer und  schwerer. (A. S e g  h e r s)

Die  M e ta p h o r i s i e r u n g  e ines  W or te s  k o m m t  m a n c h m a l  infolge 
der  U b e r t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i c h n u n g  v o n  e i n em  S in nes ge b ie t  
auf  das  a nd e r e  z us ta nd e ,  z. B.  aus  d em  G eb i e t  des G e sc h m a c k s  auf  
das  des Ge ru ch e s  (oder von  d e m  G e s c h m a c k s s i n n  auf  den  Geruchs-  
s inn) .

J e t z t  k a m  ein s t a rker ,  siiBer J a s m i n g e r u c h  aus  den Ga r t e n .  (A. S e g  h e r s)

7. О  f t  w e r d e n  T i e r n a m e n  a u f  M e n s c h e n  
u b e r t r a g e n ,  in d ie sem  Fal l  b e k o m m e n  m e t a p h o r i s c h e  Uber -  
t r a g u n g e n  zuw ei l e n  d ie  B e d e u t u n g  von S ch im p f w o r t e r n ,  z. B. K a 
mel ,  Esel ,  I i und ,  Sch we in, Gans.

W a s  h a t  sie gesagt?  U n mogl ic h ,  sie k a n n  es n ic h t  so g em e i n t  haben!  E r  ist
ein Esel  (H.  F a I I a d a)

«Al te  Gans!» begr i i f i te sie ihre  Get r eues te .  (H.  F  a  1 1 a d a)
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8 . E i n e  g a n z  b e s o n d e r e  A r t  d e r  M e t a p h e r 
i s t  d i e  P e r s o n i f i z i e r u n g  — d ie  U b e r t r a g u n g  dcr  
E ig e n se h a f t e n  e ines  Lebewesens  auf  G eg e n s t a n d e  oder  E r s ch e in u n ge n :  
d ie  Uhr geh t ,  der S t u r m  b r ic h t  los, der W i n d  erhebt  sich usw.

In der  U m g a n g s s p r a c h e  ist  e ine Menge von  P er so n i f i z i e ru ng en  
im G e b r a u c h .  M an ch e  vo n  ihn en  s ind  schon so g e b r a u c h l i c h ,  daft  
s ie n ich t  rnehr als M e t a p h e r n  aufge faGt  werden :  d ie  N a c h t  ver lauf t ,  
die  S t u n d e  i s t  gekomtnen,  seine Augen  sprechen, das Geriicht g e h t  
um,  das  L ic h t  k o m m t ,  d ie  Jahre geheti,  d ie  Sonne beweg t  sich,  der 
R i n g  s i t z t ,  das  Leben g e h t  we i ter  u.  v.  a.

Da s  Licht  каш  u n m e r k l i c h ,  da  es auf s  E n d e  der  Na c h t  zu schne ien  b egonnen  
ha t t e .  (A. S e g  h e r s)

Di e  Sonne  bewegt sich viel  zu  l angsam,  ich m oc h t e  ihre  Feuer rosse  pei t -  
schen,  da i n i t  sie schnel l er  d a h in j a g e n .  (H. H e i n e )

Die  J a h r e  gehen rasch vorbe i .  (A. S e g h e r s)

Auf  d e m  Mi t t e l f i nge r  sa!3 ein R i n g  mi t  e iner  Per le .  (H. H e i n e )

§ 8 8 . Die  d i r e k t e  B e d e u t u n g  des W o r te s  k a n n  s ich in der  Meta-  
ph e r  v e r s c h ie d e n a r t i g  w ide r s p ie ge l n .  Das  h a n g t  d a v o n  ab,  inwie-  
f e rn der  S p re ch e n d e  das  der  M e ta p h e r  z u g r u n d e  l i egende  E t y m o n  
auf faBt .  Im Z u s a m m e n h a n g  d a m i t  s ind  drei  G r u p p e n  von M e t a p h e r n  
zu u n te r s c he i de n :  l e b e n  d i g  e,  v e r b l a f i t e  und  t o t e  
M e t a  p h e r n.

U n t e r  der  l e b e n  d i g e n  M e t a p h e r  v e r s t e he n  wi r  solch 
e ine M e ta p h e r ,  die  in der  V o rs te l l u n g  des S p re c h e n d e n  u nd  des 
H o r e n d e n  d e u t l i c h  d ie  U r b e d e u t u n g  he r vo r ru f t  u nd  in de r  d ie  inne re  
B e z i e h u n g  zwischen  der  i ibe r t r ag ene n  und  der  d i r e k t e n  B e d e u t u n g  
noch zu f i ihlen ist .  So k a n n  m a n  e inen  ju n g e n  s t r e i t s i i c h t i ge n  M e n
schen  m e t a p h o r i s c h  e inen  ju n g e n  H a h n  (S t r e i t h a h n ) nen ne n .  Die 
inne re  B e z i e h u n g  zu der  d i r e k t e n  B e d e u t u n g  Hahn  ‘V o g e l ’ ist hier  
noch g an z  d e u t l i c h  zu sehen.

«Ni ch t  u nb e s on ne n  sein,  k l e iner  Streithahn!» m a h n t e  He r r  O t to .  (H.  Z i n 
n e r)

D asse lbe  h a b e n  wir  bei den M e ta p h e rn :  der Fl i ige l  des Flug-  
zeugs,  der Fup des S tu h le s  u.  v.  a.

D i e  v e r b l a f i t e  M e t a p h e r  ist e ine  M e t a p h e r ,  bei der  
der  i n n e r e  Z u s a m m e n h a n g  zwischen der  i i be r t r ag ene n  und  der  
d i r e k t e n  B e d e u t u n g  v e r d u n k e l t  ist.

Wet terhahn  — e in G e g e n s ta n d ,  der  d ie  R i c h t u n g  des W i n d e s  
zeigt .  F r i ihe r  gab  m a n  d ies em G e g e n s t a n d  die  F o r m  eines  H ah n e s .  
Da  die F o r m  dieses  G e g e ns ta nd es  s ich v e r a n d e r t  h a t ,  ist es schwer ,  
den  W e t t e r h a h n  mi t  der  V o rs te l l un g  von  e i n em  H a h n  (rnit der  
G e s t a l t  e ines  Vogels)  zu a ssozi i eren.

Ein  S chu l ha us ,  iiber de m sich e in W e t t e r h a h n  l a n g sa m  drente .  VE.  M R a - 
m  a r q u ej
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A\anchnial  koni int  es abe r  auc h  vor ,  daB die A\etapher  in ihrcni  
G c b r a n c h  e r s t a r r t ,  ihrc u r sp r i in g l i d i e  B e d e u t u n g  vol l ig  ve rb la f i t ,  
und sie als ein zur  d i r ek t en  B e z e ic h nu n g  des G eg e n s t a u d es  geb ra uc h -  
tes s e l b s t a n d iges W or t  au fge faBt  w i r d .  Die inne rc  V e r b i n d u n g  zwi 
schen der  t ibe r t ragci ien und  der  d i r e k t e n  B e d e u t u n g  ist hier  giinz- 
lich v e r s e hw un d e n .  In diesein Fa l l e  h a b e n  wir  es mil  e i ne r  t o t e  n 
A\ e t a ]) h e r zu tu n .  U 111 so ld i  e ine  to te  Aletapiier zu e r k e n n e n ,  
inu 1.3 m a n  e ine  spez ie l le  e t y in o lo g i s ch - se m a n t i s ch e  A na ly s e  unte r -  
nehn ien .  So ist es z. B. schwer ,  das  W o r t  Hahn  in den Z u s a m m e n -  
se tzu n g en  Wasserhahn,  N ickelhahn,  Gashahn  als  Aletapiier  zu deu- 
t en und inne rc  Be z i eh u n ge n  z u m  W o r t  Hahn  in der  e ig en t l i c h e n  
B e d e u t u n g  zu selien.

Mit  zur i i ckgezogenen A r m e l n  vor  d e m  g e r au mi ge n  Wa s ch b o ck e n  s t ehend,  
dessen Nickelhahne im e l ek t r i schen  L ic h t e  b l i t z t en .  (T h. M a n n )

A c k e r m an n  ( rat  ha lb  a nge k l e i de t  auf  den Kor r i dor  l ieraus.  « Ha b en  Sie  den 
Gashahn offengelassen?» (B. K e l l e r  m a n n)

Zu den  to te n  M e ta p h e rn  geh oren  so lche W or te r  wie  K<>pf, Schar 
lach u. a.  K<>pf (aus lat .  cuppa)  b e d e u te te  im alid.  ‘B e c h e r ’ , im 
mh d .  infolge der  ine ta ph o r i se h en  U b e r t r a g u n g  schon  ‘Becher ,  T r i nk-  
gefaf.3, H i r n sc ha le ,  K o p f ’; Scharlach  — s iehe  § 107.

§ 89. N ic h t  nur  S u b s t a n t i v e ,  som le rn  a l le  R e d e t e i l e  auB er  den  
D ie n s tw o r t e r n  ko nn en  als A\etaphern  au f t r e t en .

S u b s t a n t i v e: Granule  (aus.  i ta l .  g ran ola )  - - u rspr i ing-  
lich d ie  B e ze ic h nu ng  e iner  I ’r u c h t ,  n a m l i c h  e ines  G ra u a t a p f e l s ;  
d a n n  ist der  N a m e  auf G r u n d  der  I ' o rm a l ln 1 iclikeit  auf  ein Art i l l e -  
r i egesehoB i ibe r t r agen  worden.

Das  Gerausel i  e iner  u m  die Ecke  f ah re nd en  e l ek t r i schen  Ba lm h a t t e  i hm 
das  sehl e i fende  F au c h e n  einer  G ranate  vorge t ausc l i t .  (B.  K e l l  e r in a n n)

Auch:  Rohr,  Fuji,  Feder,  Fl i igel  u.  a.
A d j e к t i v e: Ma n  sagt :  scharfe Aug en ,  scharfe  S t i m m e ,  

sc-harfer B l i ck ,  i ie fe  V e r a c h tu n g ,  fester  Schlaf ,  fester  Scliri11, re ines 
Gewissen .

Qu an ge l  r i c h t e t  den  Bl i ck  se iner  scharfen, d u n k le n  Augen  auf  den ande r n .  
(H.  F  a 1 1 a (I a)

Auch  hor t e  er e ine  scharfe S t i m m e  sprechen.  (H. F a 11 a d a)

fir sah Qua nge l  mi t  t iefer  V e r a c h t u n g  an und  w a n d t e  d an n  se inen Bl ick  zu 
A n n a  Qu a n g e l .  (If. F a l l  a d a)

V e r b e n: das  L ac he l n  k a n n  schweben,  den  G en u B  k a n n  m a n  
verso h en .

A ii f S e k un d e n  sah er wi ede r  Chr i s t as  be t or ende s  Lache l n  vor  se inen Augen 
schweben. (B. K e l l e r  m a n n)

Du wi i rdes t  uns  unse re  S chu l d  vergeben,  mir  auch,  wei l  ich i mme r  blofl  
g l a t t we g  drau f l os  l eben gewol l t  babe  und gar  n ic h t s  horen,  was  mi r  den 
GenuU versalzen konnt e .  (A. S e g  h e r s)



P a r t i z i p i e n:
Er k a n n t e  das  Ha u s ,  das  O t t o  mi t  brennenden Augen  b e t ra c h t e t e ,  nur  aus  
se inen Ki nde r fe r i enbesuchen .  (A. S e g Ii e r s)

Lenore  h a t t e  die  l e t z t e  Zei t  nicht  e inma l  na e h t s  me h r  gewe i nt ;  sie war  ver- 
s te inert  gewesen (A. S e g h e г s)

Die l e x ika l i sch e  M e ta p h e r  be r e ichc r t  den  d eu t sc h e n  W o r tb c -  
s t a n d ,  in de m ein und dasse lbe  W o r t  n icht  nur  e i nen  G e g e n s ta n d ,  
n ich t  nur  eine  E rs ch e in u n g ,  so nd ern  mehre re  bez e ichne t  und d a m i t  
m e hr e re  B e d e u t u n g e n  e r h a l t ,  d.  h.  m e h r d e u t i g  oder  p o ly s e m a n t i s c h  
w i r d .  Diese Art  der  B e re ic h e r u n g  des W o r t b e s t a n d e s  n e n n t  m a n  
q u a I i t a t i v e В e r e i с h e r u n g.

S e l t ene r  f i nde t  infolge  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  auch e ine <| u a 11 - 
t i t a t i v e В e r e i с h e r u n g  des W o r t s c h a t z e s  s t a t t ,  d.  h. 
die  B e re ic h e r u n g  des W o r t b e s t a n d e s  du rc h  die  E n t s t e h u n g  neuer  
W o r te r .  Diese E r s c h e in u n g  h a b e n  wir  nur  in d em  Fa l l ,  wenn  die 
E n t w i c k k m g  der  M e h r d e u t i g k e i t  des  W or te s  z um  Zerfal l  der  Po ly-  
semie ,  also zur  E n t s t e h u n g  von  H o m o n v m e n  1 f i ihr t :  Fl iigel  e ines  
Vogels  und Fl iigel  als e in M u s i k i n s t r u m e n t ;  K u g e l  -  e in kugel-  
fo rmiger  Korper  und K u g e l  e ines  Gewchrs ,  e iner  P i s to le .

Die  m c ta p h o r i s c h e  N a m e n s u b e r t r a g u n g  ka n n  al so als Mi t t e l  der  
se m a n t i s c h e n  B e re ic h e r u n g  des W o r t b e s t a n d e s  b e t r a c h te t  w erden .

§ 90. E in e  an de re  Art  der  I Ib e r t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i c h n u n g  
ist die  M e to n y m ic .  U n te r  der  M e t o n y m i c  v e r s t e h en  wir  die  U b e r 
t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i c h n u n g  von  e i n em  G e g e n s ta n d  auf  e inen 
a n d e r e n ,  von  e iner  E r s c h e i n u n g  auf  eine  a nd e r e  auf G ru n d  e i n e s  
1 о g i s с h e n V e r h a l t n i s s  e s zwischen d icsen  G cg en s ta n -  
den  oder  E rs ch e in u n g en .  Im Ge ge n sa tz  zu der  Me ta ph e r  liegt hier  
keine  A h n l i c h k e i t  oder  kein  l a t e n t e r  Verg le ich  zug ru n d e .  ■ M-r

E i n  rein  logisches V e r h a l t n i s  zwischen den  an d e r  U b e r t r a g u n g  
t e i l n e h m e n d e n  G e g e n s ta n d e n  en t sc h e id e t  al les .  Das  W or t  Meto-  
t i ymie  ist ,  wie  auch  das  W o r t  Metapher ,  g r i e c h i s c h e r  H e r k u n f t :  
meta  —  ‘i i b e r ’, onoma  — ‘N a m e ’, al so e igen t  1 ich ‘die U m b e n e n -  
n u n g ’ , z. B. Schlaukopf  fiir e i n e n  sc h la u e n  Menschen,  d ie  gauze  
S t a d t  fiir d ie  Bewolmer  der  S t a d t  usw.

Wir  un te r s c h e i d en  die  p о e t i s с h e (st i l i s t iscl ie)  M e to n y m ic  
und  die  1 e x i к a 1 i s с h e. D ie  e r s t e  ist a us dr uc k sv o l l  und b i ld -  
haf t .

Die poe t i sc he  M e to n y m ie  ze ic lme t  sich auch  d ad u r c h  aus ,  da(3 sie 
me i s t e n te i l s  e ine  E i n z e l b i l d u n g  ist und  d en  W o r t s c h a t z  der  S pr a ch e  
n ich t  be re ic he r t ,  sie m a c h t  d ie  S p r a c h e  em o t i o n e l l e r  und  express ive r .

Schwarze  Rocke ,  seicine S t ru mp fe ,
Weif ie,  h o f l iclie Ma nsc h e t t en .  (H.  H e i n e )

1 H o m o n y m e  s i nd  solche Wor te r ,  die  gle ich k l ingen ,  oft  aucl i  gleieh geschrie-  
ben wer den ,  aber  ve r sch i ede ne  B e de u t u n g e n  haben .  A u s f i ihr l i c l ier : Kapi t e l  21, § 1 Ii’).

U b ertra g u n g  der N a m e n sb eze ich n u n g  IT /
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Die  p oe t i sch e  M e to n y m ie  geho r t  d em  Geb ie t  der  S t i i i s t i k  an.
Die l ex ik a l i sc he  M e t o n y m i e  dageg en  schaf ft  neue  B e d e u t u n g e n  

der  W o r te r ,  s ie e r m o g l i c h t  d ie  B e z e ic h n u n g  neuer  G eg e n s t a n d e  und  
E r s c h e i n u n g e n  du rch  schon ex i s t i e re n d e  W o r te r ,  was  zur  Me hrdeu t ig -  
kci t  f i ihr t  und  d a d u r c h  den  W o r t s c h a t z  der  S p ra ch e  be re iche rt .

Als  der  l . a s tw a g e n  m i t  den b rau n en  Uniforrnen karn,  se tz te  der  Pu l ss ch l ag  
der  S t ra f i e  b l i t zschne l l  aus.  ( J .  P e t e r s e n )

Die  Braunen f anden  n i ch t s .  ( J .  P e t e r s e n )

Es fa l l t  g le i ch  auf ,  daf i  u n te r  braunen Uniforrnen und  Braunen  
d ie  M en sch en  g e m e in t  s ind ,  d ie  d ie se  Uni fo r rnen  t r ag e n ,  n a m l i c h  
d ie  Naz is .

M a n  v e r s t e h t  un te r  d em  W o r t  Glas  sowohl  ‘den  Stoff  ’ , als auch 
‘den  aus  d ie sem  Stoff  ve r f e r t i g t e n  G e g e n s t a n d ’.

Das  W o r t  Stock  bez e i chn e t  e ine r se i t s  ‘e inen  S t o c k ’ und  andere r -  
se i t s  ‘e ine E t a g e ’ . D ieselbe E r s c h e in u n g  g i l t  fiir d ie  W o r te r  Schlofi ,  
Sell i /d .

Of t  ist es schwer ,  die Grenze  z wi schen  der  Me t a p h e r  und  M e t o n y m i e  zu ziehen,  
da sie oft  i ne i n an d e r  fl iefien.  Es  ist z u we i len  schwer ,  die Wor te r  in diese ode r  j ene  
G r u p p e  e i nzure ihen .

Der  Ka m me r un t e r o f f i z i e r  Ma rs ch n er  w a r  nach se iner  R i ic kke hr  aus  den 
Bee t zschen  Bi e r br aue r ge f i lden ,  wie  m a n  so sagt ,  die rechte Hand des Korn- 
paniechefs  geworden .  (E.  S t r i t t m a t t e r )

Dio W o r t v e r b i n d u n g  d ie  rechte H a n d  v e r t r i t t  liier das  Wor t  H eifer ,  G e h i l f e ; 
da diese U b e r t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i e h n u n g  auf  G r u n d  der  A h n l i c h k e i t  der  F unk-  
t ion  vor  s i ch gegangen  ist, k an n  m a n  in d i es em Fal l  v on  e iner  Me t a p h e r  sprechen.  
Da a be r  diese W o r t v e r b i n d u n g  d ie  rechte H a n d  s t a t t  des g anzen  Me nsc h e n  ge b r auc h t  
wi rd ,  so k a n n  m a n  liier a u ch  v on  einer  M e t o n y m i e  sprechen.

§ 91. G eh e n  wir  j e t z t  zur  A n a l ys e  der  l e x ik a l i sc he n  M e to n y m ie  
i iber.

B e s t i m m t e  r a u m l i c h e ,  ze i t l i che ,  s tof f l iche,  kaus a le  und an de re  
V e r h a l tn i s s e  l i egen der  m e t o n y m i s c h e n  U b e r t r a g u n g  z u gr un d e .  Be- 
t r a c h t e n  wi r  ve r s c h ie d e ne  A b a r t e n  dieser  Be z i eh un g en  an  H a n d  von  
k o n k r e t e m  s p r a c h l i c h e m  Ma te r i a l :

E E in e  der  v e r b r e i t e t s t e n  A b a r t e n  der  M e to n y m ie  ist d i e N a m e n s -  
i i b e r t r a g u ng  auf  G r u n d  der  B e z i eh u ng  zwischen  dem G a n z e n  und  
dessen Tei l .  Diese A b a r t  der  M e t o n y m i e  wi rd S y n e k d o c h e  
g e n a n n t .  Man  un te r s c h e i d c t  zwei A b a r t e n  der  S yn ekd och e :  die  
U b e r t r a g u n g  v o m  Teil  auf  das  Ga n z e  und  v o m  G an z en  auf  den  Tei l .

a) Die  H a u p t a b a r t  der  S y n e k d o c h e  ist d ie  N a m e n s i i b e r t r a g u n g  
vo m Tei l  auf  das  G anz e ,  wo der  Tei l  g e n a n n t ,  das  G an z e  abe r  ge- 
mei t w i r d ,  al so wo der  Tei l  das  G an z e  v e r t r i t t .  Diese E rs c h e in u n g  
hei(3t lat .  pars  pro toto  (der Tei l  fiir das  Ganze) .  Ma n  sagt :  Er  i s t  
ein k l  iger K o p f  s t a t t  ein kluger  Mensch\  M e i n  Fufi w i r d  deine  
Schwel i c  nie bet re ten s t a t t  Ich werde dein  Hans  nie betreten  u .  v.  a.
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Die  S y ne k d o ch e  ist a u ch  in a n d e r e n  S p r ac h e n  v er b re i t e t .  Vgl .  in der  russ i scheu  
S pra che  ш т ы к  a n s t a t t  солдат, голова  a n s t a t t  живое сущ ество  u. a.

Ohi ie dar i iber  n a c h z u d e n k e n ,  e r sch i enen  i lnn se ine B e t r a c h t u n g e n  fiir f r emde  
Oliren n i ch t  vol l i g  geeignet .  (A. S e g h e r s)

In d ies em Fal l  v e r t r i t t  e in Korper t e i l  (die Ol i ren)  den  Menschen.

Ges chke  wa r  f roh,  w e n n  er n ac h  de m v e r he t z t en  T ag  in se ine vier Wande kam.  
(A. S e g li e r  s)

Die  S t a d t  Go t t i n ge n ,  be r i ihmt  du rch  ihre Wi i r s t e  und  die U n i v e r s i t a t ,  ge- 
hor t  d e m  Konige  von  H a n n o v e r  und  e n t h a l t  999 Feuerstellen,  diver se  Kir- 
chen.  . . (H.  H e i n e )

Die S y n e k d o c h e n  vier  Wande ,  Feuerste l len  s t e h e n  hier  a n s t a t t  
der  W o r te r  Haus,  Wohnung .

«Schicke d r e i h un d e r t  Lanzen, D o n  Alfonso!» f order t e  er.  (L. F e u c h t -  
w  a n g e r)

Es w erd en  Lanzen  v e r l a n g t ,  g em ei n t  s ind  abe r  Soldafen .
Zu dieser  A b ar t  der  S y n e k d o c h e  g eho re n  auch  die B a h u v r i h i :  

Schreihals ,  Langohr,  Graubart ,  da  sie du r ch  e in M e rk m a l  Lebewe-  
sen bez e ichnen .

Kanunerd i ener :  . . . und  wi r  Graubiirte  verzwei f lungsvo l l  d as t a nde n .
(F r. S c h i l l e r )

Oh,  wa s  s ind Sie fiir e in  Schlaukopf, Hu b e r t !  (H.  F  a 1 1 a d a)

b) Die  zwe i t e  A b ar t  der  S y n e k d o c h e  b es te h t  d a r in ,  daB das  
G au z e  g e n a n n t ,  abe r  der  Tei l  g e m e in t  wi rd ,  also das  G an z e  v e r t r i t t  
den Tei l .  Man  sagt :  d ie  ges t r i ge  Gese l lschaf t  war  sehr interessant  
und  m e in t  d a r u n t e r  e in p a a r  Menschen;  oder  d ie  gan ze  W e l t  k la t sch te  
B e i f a l l ,  wo u n te r  der  W o r t v e r b i n d u n g  d ie  ganz e  Welt, nu r  e ine  
G r u p p e  von  Menschen  ge m e in t  w'ird.

Flora  bez e ichne t  d ie  P f l a n z e n w e l t ,  k a n n  abe r  die  F lo ra  einer  
Gege nd  b ed e u te n .

Es g ib t  dor t  e ine  f amose  Al pe n g a r tn e r e i .  Ich h a b e  von  ihr  f ruher  imrner  
Bergflora fiir me i ne  Fe l se ng a r t en  bezogen.  (T h. F o n  1 a n e)

Diese A b a r t  der  S y n e k d o c h e  ist w en i ge r  als pa rs  pro t o to  v e r 
b r e i t e t  .

Es ist m a n c h m a l  schwer  zu u n te r s c he i d en ,  ob wir  es mi t  einer  
l e x i k a l isclien oder  s t i  1 i s t i schen  S y n e k d o c h e  zu tu n  habe n .

2. Die  zwe i t e  A ba r t  der  M e t o n y m i e  ist die  N a m e n s u b e r t r a g u n g  
v om  R a u m  auf  die sich dor t  b e f in d l i c he n  P e r sonen :  das ga n ze  A u d i 
tor ium  s t a t t  a l l e  Zuhdrer,  S t a d t  a n s t a t t  Einwohner ,  Theater  s t a t t  
Zuschauer,  Haus  a n s t a t t  Bewohner  u. a.

H el ene  und  ihre neue  F a m i l i e  h i e l t en  die  Kuche  d e m  ganzen  Haus offen.  
(A. S e g h e r s)
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Die d r i l t e  Ab ar t  ist d ie  N a m e n s i i b e r t r a g u n g  v o m  B e h a l t e r  
auf  das ,  was  s ich d a r i n  be f i nde t :  Flasclie  s t a t t  Bier,  Wein; Glas  
s t a t t  Tee, Kaffee,  Bier.

I . г t r an k  rasch sein Glas leer,  wei l  K l e m m  auch  se ins leer t r ank .  (A. S e c -  
li e г s)

4. Die  v ie r t e  At)art  ist d ie  N a m e n s i i b e r t r a g u n g  vo n  e i n em  Klci-  
d lingsstTick auf  e inen  Korpe r t e i l .  Solile be d e u te te  u r sp r i ing l i ch  nur  
den ' u n t e r e n  Tei l  e ines  S c h u h e s ’ .

W a h r e n d  der  Ta n g o  un t er  ihren Schuhsolilen i m P a r k e t t  klopf te .  (В. К e I - 
I e r  m a n !

J e t z t  abe r  b ed e u te t  dies  W o r t  auch  die ‘u n te r e  O ber f l ac he  des 
Fu(3es’ . (Vgl.  russ.  подошва  обуви ,  ступнн . )

Sie ( rug e inen  weiBen Swe a t e r  und e inen  Ы auen  Rock  und  h ie l t  ein Buel l  auf  
de m SeiiuB, e inen L e i h b i Ы i o t h ek b a n d ,  wie  es schien,  w a h r e n d  sie mi l  der 
Sohle des a m  Bode n  s t e he n de n  Fuf l e s  leise aufpoch t e .  (T h. M a n n)

Schop  beze ic hne t  e i g en t l i c h  den  ‘u n te r e n  Tei l  der  K l e i d u n g ’
m e t o n y m i s c h  auch  ‘K n i e ’.

i » e  K a t z e  k a m  und  b l i ck t e  M a t h i ld e  an.  Sie  n a h m  sie auf  den Schofl
а и k)

f i inf te A ba r t  ist die  N a m e n s i i b e r t r a g u n g  vo n  e i n em  Kor-  
pei in Kle idungss t i i ck .

Л ..........  b e d e u t e t e  u r sp r i ing l i ch  ‘H a l s ’. Dieser  S inn  ist nu r  in
s t e h e i i<!i-it W o r t v e r b i n d u n g e n  j e m a n d e m  den Kragen  kos ten , e i g e n t 
l ich ‘das  Leben  (den Ha ls )  k o s t e n ’ , und  j ema nde m an den Kragen  
gehen,  e i g en t l i ch  ‘urns Lebe n  g e h e n ’ e r h a l t en .

<AVer k a n n  da l us t i g  sein,  w e n n ’s einem an den Kragen geht?» a n t w o r t e t e  
l: Katze.  (B r. Q r i m m)

i\ b ed e u te t  auch ‘einen Teil der K leidung’.

Unausgesetzt waren seine blauen, strahlenden Knabenaugen volier Ehr- 
furcht auf den General gerichtet ,  auf seine Ordensschnalle, den gestickten 
Kragen und das weifle grofie Emaillekreuz,  das er am  Kragen trug. 
(В. К e I 1 e r m a n n)

A rm el  — eine alte Verkleinerungsform, m it H ilfe des jetzt nicht 
mehr produktiven Suffixes -el (ahd. -il)  aus dem Substantiv A rm  
geb ildet, also urspriinglich Armchen. 

In der modernen deutschen Sprache bezeichnet dieses Wort aber 
den Teil eines K leidungsstiicks, der den Arm bekleidet.

E in  kurzes seidnes Westchen m it geschli tzten spanischen A rm e ln .  
(J.  W. G o e t  he )

Auf eine ahnliche W eise hat sich auch die Bedeutung des Wortes 
Leibchen entw ickelt, das urspriinglich ein D im iuutivum  vom  Wort 
Leib war und dann auch ein Kleidungsstiick bezeichnete.



(). D i r  s ec l i s t e  A b a r t  d e r  M e t o n y m i c  ist d i e  U b e r t r a g u n g  von  
d e r  B e n e n n u n g  de s  O r t e s  au f  da s ,  w a s  d o r t  v e r f e r t i g t  w i r d .

N a n k i n g  ba i t rm v o i l en e r  S to f f ,  g e n a n n t  n a c h  de r  e h in e s i s e l i e n  
S t a d t  N a n k i n g ,  wo  d i e s e r  S to f f  zu e r s t  h e r g e s t e l I t  w u r d e ,  j e t z t  au c h  
e i n e  b e s o n d e r e  S to f f so r t e .

Es Win f i n  t r i ibes Wet te r ,  mul  dfi  d i mn e  Schne i de r  K i l i an  s t a n d  de nnoch  
in seiner  Nankinojacke.  (H II e i u e)

D a s s e l b e  g i l t  a u c h  v o n  Manchester  —  a u c h  e i n e  S t o f f a r t ,  n a c h  
de r  S t a d t  in  E n g l a n d ,  wo  s i e  zu e r s t  v e r f e r t i g t  w u r d e ,  g e n a n n t :

Er  t rug  e inen z i i ndro ten  Swea t er  mi t  R o l l k r a ge n  unci e ine  we i te  a bg e we tz t e  
Manches i e rhose .  (L. F r a n k)

W e i t e r e  B e i s p i e l e :  Mokka ,  Havanmr ,  M o s e l , M a l a g a  u n d  a n d e r e  
W e i n s o r t e n ;  a u c h  M n s s e l i n , Gaze  u n d  a n d e r e  S to f fe .

Er  s te l l t  den Mokka vor den L e u t n a n t .  (H.  F  a 1 I a d a)

Sie bega n ne n  mi t  A u s t e r n  und  a Ben sich fiber S c h i ld k r o t e n s u p p e  und  Forei-  
len,  . zu  s ch wa r ze m Kaffee.  . . und i mp o r t i e r t en  Havannas. (L.  F r a n k)

Die  E n t s t e l i un g  solcher  M e t o n y m i e n  k a n n  m a n  leicht  a n  fo lgenden  Be i s p i e l en  
sehen:  P o rt w i n  —  por tug ie s i scher  schwerer ,  siifier Wo in. Die  E n t s t e h u n g  der  
Beze i c l i nung spiegel t  s i ch in der  F o r m  des Wor t es ,  e i gen t l i ch  We i n  aus  P o r t o  (Opor to) ,  
wider .  C h a in p a g n e r—  nach  der  f ranzos i schen P ro v i n z  C h a m p a g n e ,  e igen t l i ch  Cl iam- 
p agne r we i n ,  wo ra u f  die An we s en he i t  des Suff ixes  -er h inwei s t .

Der  I le r r  t r i n k t  C h a mp a g n e r ,  fiir micli  a he r  war  Se l t e r swasser  und  Bier  gut  
gemig.  (E.  M. R e m a r q u e)

In den  me i s t en  Fa l l e n  s ind aber  die  auf l e ren  Me r km al e  in der  F o r m  des W o r 
tes n i cht  zu l inden:  M osel ,  M a la g a  u. a.  In d e m  Fal l  E au  de Cologne,  e igen t l i ch  
*Wasser  aus  K o l n ’, ‘Kolni sches  W a s s e r ’, ist noch das  Wor t  Wasser be i be h a l t en .

Sie s t ec k t e  den Ze t te l  in die  H a n d t a s c h e  zur i ick,  t u p f t e  s i ch e t wa s  K olnisch- 
wasser auf  die Sch l af en  und  s c he i t e l te  ihr  H a a r .  (F.  C. W e i s к о p f)

«Eau de C ologne, H e r r  Professor l  Ich  b e n u tz e  n u r  Eau de C ologne!»  
(K.  M a n n )

Diese  A r t  der  M e to n y m ie  ist seh r  v e r b re i t e t .  W ir  f in d en  sie a u c h  in  a n d e re n  
S p ra c h e n ,  z. B. im Russisel ien:  нарзан , боржом, мацеста u. a.

7. N i c h t  w en i ge r  v e r b r e i t e t  ist  a u c h  d ie  m e t o n y m i s c h e  U b e r t r a - , 
g u n g  v o m  N a m e n  des Schopfe r s  auf  se in  W e r k :  •O h m  —  p hy s i ka l i -  
s che  Maf3einhei t  (nach d e m  N a m e n  des P h y s i k e r s  G.  S. Ohm), 
Gaufi —  d i e  E i n h e i t  der  m a g n e t i s c h e n  I n d u k t i o n  (n ach  d e m  Mathe -  
m a t i k e r  K. F.  Gaufi ) ,  Zep pe l in  —  das  s t a r r e  Luf t sch i f f  (nach se inem 
E r f in d e r  F.  Z epp e l in ) ,  M an sa rd e  (nach  d e m  N a m e n  des  f r anzos i schen  
B a u m e is t e r s  F ra n co i s  Ma n sa rd ) ,  Gobel in  (n ach  d e m  P a r i s e r  W eb er  
J .  G ob e l i n ,  de r  d ie se A r t  des  ”Webstof fes  e r f u n d e n  h a t ) ,  G ui l l o t i n e  
(nach d e m  Pa r i s e r  Arz t  G u i l l o t i n ,  der  die se  H i n r i c h t u n g s m a s c h i n e  
zur  Zei t  der  f r a nzo s i sch en  b i i rge r l i chen  R e v o l u t i o n  e r f u n d e n  ha t ) .

Bei d ieser  M e th o d e  b e d ie n t  man sich  
A uch  e ine r  neuerj M asch ine ,
Die  h a t  e r fu n d e n  H e r r  G u illo tin ,
D r u m  n e n n t  m an  sie G u illo tin e . (H .  H e i n e )

U b er tra g u n g  der N am en sb eze ieh n u n g  Ml
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Auf dicsc Wei sc sin cl auch Mackintosh, Raglan, Pullm an, Drai- 
sine (nacli K. Drais) u. v. a. entstanden.

W'ahrend jemand das Draissche Laufrad hoch emporhob und es stolz Drai- 
sine nannte (W  В a s a n)

8 . Die aclite Abart der Aletonymie ist die Naniensiibertragung 
von deni Stuff auf den Gegenstand, der daraus vcrfcrtigt wird.

Gulden, mhd. gulden, gulditi, eigent 1 ich der Giildene zu mhd. 
guldin — gulden. B r il le  — nach dem Halbedelstein Beryl 1, der ur- 
spriinglich als Stoff fur die Brillen diente. Glas — ein Gefal3, auch 
nach dern Material benannt, A quarelle — Bezeichnung der Farbe 
(Aquarellfarbe) und gleichzeitig ein Gemalde init Wasserfarben 
gcmalt, meist auf Papier.

Man spielte Scharaden, gab Ratsel auf, die Damen bemalten die Facher ihrer 
Freundinnen mit Aquarellen. (H. M a n n)
Es waren unter einem Wust von technischen und geometrischen Zeichnungen 
und kleinen Modellen Bildwerke aiier Art, gefertigt mit Bleistift, Tusche, 
Feder, Kohle. (llb ilder, Aquarelle. (L. F  e u с h t w a n g e r)

9. 1 idling der Namensbezeichnung von dcr Handlung auf 
das Res der Handlung: Zeichnung, Samtnlung, Sendung, La 
dling u

Ladtt, der Prozefi des Ladens und das, was geladen wird:
Wenn i:i Scbiff SOS funkt, dann hilft man eben und fragt riiclit erst hinge 
nach der Ladung. (H. F  a 1 i a d a)

Auch in der Bedeutung ‘die Gewehrladung’:
Weir ! ft was blitzen sahe, sollte ich^mich hinlegen und abwarten und nicht 
in raten, denn dann konnte ich eine Ladung abbekommen.
(H. . , с li w i t z a)

Es gibt auch andere Abarten der Metonymien, manche von ihnen 
lassen sich eigentlich nicht klassifizieren. So bedeutet das Wort 
Schdnheit einen abstrakten Begriff, aber infolge der metonymischen 
Obertragung kann es auch eine lebendige Person bezeichnen, nam- 
lich ‘eine schone Frau’.

Er aber, Spranger, er war und blieb ein quicklebendiger Mann, und sei- 
nem sorgfaltig rasierten Gesicht hatte nichts etwas anhaben konnen, auch 
nicht der Tod seiner Frau, der ehemals beriihmten schwedischen Schon- 
heit. (A. S e g h e r s)

§ 92. W ir unterscheiden die lebendige, verblaBte und tote 
Metonymie.

Wenn die irinere Beziehung zwischen der iibertragenen und der 
direkten Bedeutung noch klar ist, so haben wir es mit der l e b e n -  
d i g e n  M e t o n y m i e  zu tun. So ist das Wort Glas einerseits
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(lie Bezeichnung des Stoffes und andererseits die dcs daraus vcrfcr- 
ligten Gegenstandes.

Im Kamin fehlte ein Schinken, und aucli der Radioapparat und zwei him- 
melblaue Glasvasen, die in der Stube gestanden batten, waren fort 
(L. F  r a n k)
«Noch zwei Kummel!» bestellte Kaczmierczik, zahlte, trank sein Glas mit 
einein Zuge aus. (F. C. W  e i s к о p f)

Bei der v e r b l a f t t e n  M e t o n y m i c  ist die innere Ver- 
bindung zwischen der direkten und der iibertragenen Bedeutung des 
Wortes schon unklar, z. B. Kaffee — ‘ein Getrank aus Kaffeekor- 
nern’, dann ‘die Gaststatte’ — Cafe, wo man Kaffee trank (jetzt 
ist die Semantik des Wortes Cafe viel weiter geworden, da man dort 
nicht nur Kaffee, sondern aueh andere Getranke bekommen kann). 

Am 30. Jun i 1934, sie tranken Kaffee im Scbatten der Kastanie. (L. F r a n  k)
Deshalb besuchten hauptsachl ich Liebespaare das Cafe die in diesem 
ungewissen, schummrigen Licht ausgezeichnet flirten konnten. (R . В r a u n e)

Bei der t o t e  n M e t о n у m i e ist diese innere Verbindung 
vollig verschwunden, und sic kann nur infolge einer speziellen ety- 
mologischen Analyse aufgcdeckt werden.

Nach dem Namen des sehottisehen Chemikers Mac Intosh wurde 
der von ihm erfundene wasscrdichte Stoff Macintosh genannt, dann 
wurdc diese Namensbezeichnung auch auf den aus diesem wasser- 
dichten Stoff verfertigten Regenmantcl iibertragen. Die innere Be- 
ziehung zwischen dem Namen dcs Erfindcrs und der Bezeichnung 
des Mantels ist jetzt schon volIstandig vcrlorengegangen.

Die lexikalische Metonymic, wie auch die lexikalische Metapher, 
kann den Wortbcstand der Sprache sowohl qualitativ (Hntstchung 
neuer Bedeutungen) als auch quantitativ (Entstehung ncuer Worter) 
bereichern. Dabei ist die quantitative Bereicherung fur die Meto- 
nymie besonders typisch, denn eine Menge von Metonymien tritt 
als Homonyme auf. Als Illustration der qualitativen Bereicherung 
dienen solche Worter, wie Auditorium  als ‘Raum’ und ‘Zuhorer’, 
Haus als ‘Gebaude’ und ‘Bewohner’, Glas als ‘GefaB’ und ‘Ge
trank’, Schofi als ‘Teil eines Kleidungsstticks’ , und ‘Knie’ u. v. a.

Die quantitative Bereicherung kann durch folgende Worter illu- 
stiert werden: Boston — Stadt, Boston — Tanz, Boston — Stoff und 
Boston — Kartenspiel; Cafe — Lokal und Kaffee — Getrank; Stock — 
Handstock, Baumstumpf und Stock — Etage u. v. a., und auch durch 
solche Worter, die als Ergebnis der Ubertragung des Eigennamens 
entstanden sind:/Mac in tosh, Guillotine, Raglan, Havanna, Charn- 
pagner, Mosel, Boykott u. v. a.

Metonymien dieser Art konnen auch weiter den Wortbestand 
bereichern. Sie dienen, obwohl ziemlich selten, als Kern der Wort- 
bildung. Auf diese Weise sind folgende Verben entstanden: boykot- 
tieren, rontgen, lynchen, morsen u. a. m,
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A nd ere  A r t en  des B e d e u t u n g s w a n d e l s

§ 93. Dio n ac hs te  Art  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  ist die  V er aud e  
r u n g  des se inant i sche i i  I Jmfan gs  des Wo r tes .  Iin E n t w i c k l u n g s p m -  
zefi k a n n  sicli der  B c d e u t u n g s u m f a n g  des Wor te s  e rw e i to r n  oder  
verengei i .  I in Z u s a m n i e n h a n g  d a m i t  u n te r s e h e i d e t  m a n  zwei Altar- 
t en  der  s e m a n t i s c h e n  U m f a n g s v e r a n d e r u u g :  d ie  V e г e п g u n g 
d e r  В e d e u t u  п g und  di e К r w e i t e r  u n g d e г В e 
d e u t u n g .

V e r e n g u n g d e r  В e d e u t u n g e n t s t e h t  al s  E rge hn i s  
der  se m a n t i s c h e n  En tw ' i ck lu ng  eilies W or te s  v om  Al lg em oin en  zum 
E in z e l ne n ,  v o m  A b s t r a k t e n  zum  K o n kr e te n .  Die B e d e u t u n g  des 
W or te s  ve r eng t  s ich,  und das  W o r t  bcg i imt  iufolgedessen e inen  eu- 
ge ren,  e i nen  E inze lbegr i f f  aus zudr i i cken .  Die  Ve rc ng u ng  des Bedeu-  
tu n g s u m f a n g s  fi ihr t  auch die  Be gr e nz th e i t  des G e b r a u c h s g e b i e t s  
des W or te s  m i t  sich.

Das  Wor t  K u n s t  ist genet iscl i  mi t  d e m  Verb konnen  ( ahd.  к и ш и т ) 
v e r b u n d e n  und  beze ichne t  u r sp r i ing l i ch  jede Art  des K on nen s :  Heil -  
kuns i ,  Lebenskunst ,  S ta a t s k u n s t ,  Kt ' iegskunst , Kurtenki ins te,  Toi -  
le t tenki instc,  jetzt aber  wi rd  K u n s t  nieist mi t  E in s c h r a u k u n g  auf  die 
fiir den as th e t i s c h e n  Genu B a r b e i t e n d e  T a t i g k e i t  g e b r a u c h t  — 
schonc Kuns t .

Verse iiber den ger ech ten  R i c h t e r  aus  e i nem a l t en  indi schen Spiel ,  Deduk-  
t ionen des p op ul a r en  Komi ke r s ,  Aus l a s sungen  des M a nn es  Kruger  in e i nem 
Essa y  i iber die Be z i ebungen  zwi schen  f l amischer  und  spani sci i er  Kunst. 
((.. F  с u с h t w a n g e r)

D as  Wor t  Hochze i t  (mhd.  hochz i t )  hat  frfiller ‘P e s t ’ im al lge-  
me in en  lv 1 und ist erst  al 1 mah  I ich auf  das  bes t  der  Yerniah-  
lun g  besci,  , . Kt  w’or den .  Ehe  (mhd.  e, ewe) —  e i g en t l i c h  ‘G e s e t z ’, 
‘gesetz l ichei  \ ’e r t r a g ’ , j e t z t  abe r  nur  eine  beson dere  Art  des \ ' e r -  
t r ages ,  n a m l i c h  ‘V e r m a h l u n g s v e r t r a g ’ .

Das  S u b s t a n t i v  Gast  (m hd .  gust)  b e d e u te te  zue rs t  ‘F r e m d l i n g ’ 
im a l lg cm ei n e n ,  j e t z t  abe r  nur  ‘e i ng e la den er  G a s t ’ . Die er s te  B e 
d e u t u n g  ist noch in so lchen  W o r t e r n  wie  Gas/hatis,  Fahrgusl ,  Kur-  
g a s t  u. dgl .  g eb l i eb en  (vgl.  russ.  гость,  гостиница),

M i e t e  (m hd .  miete) ,  u r sp r i ing l i ch  m i t  der  a l lg c m e in e n  B e d e u t u n g  
‘L o h n \  ist j e t z t  auf  d ie  Z a h l u n g  fiir d ie  B e n u t z u n g  von  R a u m l i c h -  
ke i t en  in e i n em  G e b a u d e  b es ch r an k t .

Das  W o r t  Br ie f  ( mh d .  brief  aus  d e m  la t .  brevi s  ‘k u r z ’) h a t t e  
u r sp r i ing l i ch  e ine  a l lg em ei n e  B e d e u t u n g  ‘kurzes of fiz ie l les  Schr i f t -  
s t i i c k ’, ‘U r k u n d e ’, im  m o d e r n e n  D eu t s ch  w i r d  dieses  W o r t  in der  
e i n g e s c h ra n k te n  B e d e u t u n g  ‘e ine  sc hr i f t l i c h e  M i t t e i l u n g  auf  En t f e r -  
n u n g ’, d ie  g e w o h n l i c h  per  Po s t  g e s a n d t  w i r d ,  g e b r a u c h t .  D ie  a l t e n  
B e d e u t u n g e n  ex i s t i e re n  im m o d e r n e n  D eu t s ch  g e w o h n l i c h  n i c h t  im



. s clbs tandigen G e b r a u c h ,  so n d e rn  nur in  Z u s a m m e n s e t z u n g e u ,  Ab- 
I c i lungen  und s t c h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n .

Das  W o r t  B i U 1 (m hd .  bi lde )  beze ich ne t  j e t z t  ‘G e m a l d e ’ , die  
u r s p r u n g l i c h e . a l lg em ei n e re  B e d e u t u n g  ‘e twa s  von  M c n sc h e n h a n d  
( i e f o rmtes ,  G e s t a l t e t e s ’ b l e ib t  im z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t  Mar-  
m o r b i l d ; im Bi ld ha u er  ist d i e se  B e d e u t u n g  bis  j e t z t  e r h a l t e n .

Kenns t  (In das  Ha us ?  Auf  S au l en  rul i t  sein Dach,
Es  g!; inzt  der  Saal ,  es s c h i mm e r t  das  Gemach ,
U n d  M a r m o r b i l d e r  s t ehen  und sehen rriich an.
(J. W. G о e t h e)

Der  B i ld h au e r  laehte .  «Am Ri i eken  isl noch ma n c h e s  711 verbessern»,  wider -  
sp r ach  er. (15. К e I I  e r m a 11 n)

Dass e lbe  gi l t  auch  fur  a n d e r e  W o r te r ,  z. B. die  a l t e  B e d e u t u n g  
des W o r te s  Brief  ‘U r k u n d e ’ lafi t  s ich noch j e t z t  im ab g e le i t e t e n  
W or t  verbrief t  v o m  Verb  verbriefen au fwei sen  (auch in der  Z us am -  
m e ns e t zu n g  S e h u Idbrief  und  in der  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g  e t wa s  
m i t  Br ief  und  S iege l  belegen — ‘i r gendwa s  d o k u m e n t a r i s c h  beur-  
k u n d e n ’).

Die Bourgeois ie ,  wo  sie zur  H e r r s eh af t  g e k o m me n ,  ha t  a l le  f eudal en ,  p a t 
r i a rcha l  isclK'ii, i dyl l i schen V e r ha l t n i s s e  zer s tor t .  . . Sie ha t  die per son I iche 
Wi i rde  in den T an s c h we r t  aufgelos t  und  an die St e l l e  der  zahl losen  ver -  
b r i e f t e n  und wo h le r wo rb e ne n  F re i h e i t e n  die e ine  gewissenlose  Hande l s f r e i -  
hei t  gese tz t .  (К.  M a r x und F  r. 11 g e I si

Die V er en g u ng  des sen ia n t i sc he n  W o r t u m f a n g s  fi ihr t  in der  R e 
gel daz u ,  daf i  das  Wor t  se ine  a l t e r e  a l lge iue ine re  B e d e u t u n g  ver-  
l iert  u n d  nur  die  e i n g e s c h ra n k te  b e w a h r t ,  d.  h. e i n d e u t i g  wi rd .

§ 94. E r w 0 i t e r u n g d e г В e d e ti t u 11 g ist das  Re- 
su l t a t  de r  E n t w i c k l u n g  des s e m a n t i s c h e n  U m f a n g s  des W or te s  v om  
E in z e l n e n  zum  A l lg em ei nen ,  v o m  K o n k re te n  z u m  A b s t r a k te n .  Die 
B e d eu tu i ig  des W or te s  e r w e i t e r t  s i ch ,  und  das  W o r t  se lbs t  b eg in n t  
e in en  w e i t e r en  Begri ff  zu bez e ichnen .  Die  zu g r u n d e  l i egende sach-  
l iche B e d e u t u n g  b le ib t  dabe i  u n v e r a n d e r t .

Die  E n t w i c k l u n g  der  B e d e u t u n g  f i ihr t  zur  E r w e i t e r u n g  des Ge- 
b r a u c h s g e b ie t s  des Wor tes .

Das  S u b s t a n t i v  01  ( ahd.  o l i ,  m h d .  67 v o m  lat .  o le um ) bezeich-  
ne te  u r sp r  ungl  ich nur  das  O l i v e n o l ,  j e t z t  abe r  auch ve r s c h ie d e ne  
a n d e r e  O la r t e n .  Das  W o r t  Gefahrte  (Gef ahr t in ) ist gene t i s ch  m i t  
d e m  S u b s t a n t i v  Fa h r t  u n d  Verb  fahren  v e r b u n d e n  u nd  ha t  f r i iher  
n ur  ‘Re i se g 0 f a h r t e ( - i n ) ’ b e d e u t e t ,  j 0 t z t  w i r d  es im a l lg e m e in e n  
S in n e  g e b r a u c h t :  ‘B e g l e i t e r ’ , ‘H e i f e r ’, ‘F r e u n d ’, ‘G e f a h r t e  fiir das  
L e b e n ’ usw.

Sepp Oberlinder war beleidigt.  Auch ihm  ging es zwar nicht besser als seinen 
G efahrten . So war es aber.  Der Mohr hat seine Schuldigkeit  getan. Es kostete  
einige Miihe, ihn zu versohnen. . . Wieder gingen sie an ihre Flickarbeiten .  
(H. H e r m a n n )

A n d ere  A r /e n  des B ed eu tu n g sw a n d e h  I I >
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Die Lebensgefabrtin des K a no n en k on i gs  aber  war  d er ar t i g  ger i ihr t  von der 
edlen  und niajes t i i t i schen H a l t u n g  des b e r i i hmt en  D r a ma t i k e r s ,  daB sie b e i nahe  
we i nen  muBte .  (К- M a 11 n)

Das S u b s t a n t i v  Ferien (aus.  lat .  ferine) bczoichnoto  u r sp ri ing l i ch 
nur  ‘l-'ost- und  F e i e r t ag e  bei den  G c r i c h t e n ’, erst  a l l in ah l i c h  h a t  
s ich die B e d e u t u n g  e r w e i t e r t ,  und  das  W or t  g i l t  j e t z t  aucli  fiir 
• S c h u l f e r i e n ’, fiir ‘F e r i en  in der  H o c h s c h u l e ’, fiir ‘den  U r l a u b ’ im 
a l lg em ei ne n .

Das  A d je k t iv  f e r t i g  (m hd .  vertec) ist gene t i sch  mi t  d em  Verb 
faliren und  d e m  S u b s t a n t i v  Fa h r t  v e r b u n d e n ,  d ah er  die  u r s p ru ug-  
l iche engere  B e d e u t u n g  ‘zur  F a h r t  b e r e i t ’ , j e t z t  abe r  bezeichne t  
das  W o r t  ‘j eg l i che  B e r e i t s c h a f t ’ im a l lg em ei n e n  S inne .

Das  A d ve r b  ein bifichen ist de r  H e r k u n f t  nach e ig en t l i c h  ein 
D i m i n u t i v u m  von  ein Bijj  (beif ien) ,  d. h.  u r sp r i ing l i ch  ‘ein k le iner  
Bi(3' ,  d a n n  i ib e r h au p t  ‘e ine k le ine  M a s s e ’, ‘e ine k le ine  Q u a n t i t a t  
von  e t w a s ’ , sogar  von  Zei t .

W a r e  Esche r i ch  ein b i Bchen  besser  in F o r m  gewesen.  (H.  F a l l  a d a)

Ein b iBchen Ge t r a mp e l  u nd  Geze r re  nur ,  d a n n  war  B or kh a us e n  g eba nd i gt  
und  gefessel t .  (11. F a l l a  d a)

Das A dv er b  i iberhaupt  e n t s t a n d  infolge der  Z u sa m m e n r i i c k u n g  
der  P r o p o s i t i o n  mi t  d em  S u b s t a n t i v  aus  s p m h d .  iiber hoube t  ‘ohne  
d ie  S t i i cke  zu z a h l e n ’ ( e igen t l ich  nur  v o m  E in k a u f ,  g ew o h nl i c h  zur 
B e ze ic l m u n g  gezi ihl ter  Tie re  im a l lge m ein en ) .  D ahe r  die  j e tz ige  
B e d e u t u n g  ‘im a l l g e m e i n e n ’ , ‘im g a n z e n ’ .

Das  Verb  s t i f t e n  b ez e i chn e t e  u r sp r i ing l i ch  das  G r t in d en  einer  
Ki rche ,  e ines  S p i t a l s ,  j e t z t  abe r  das  Gr i i nde n  j eder  be l i eb igen  A n s ta l t .

Die  a l lg em ei n e re  e r w e i t e r t e  B e d e u t u n g  um faf i t  in der  Regel  
auc h  die  j i l tere engere ,  schl ief i t  sie in s ich e in ,  wie  es s ich in den  
F a l l e n  fc 01,  Ferien u. a.  ve r fo lgen  lal3t.

Indessen  k a n n  au c h  d ie  a l t e  engere  B e d e u t u n g  a l l m a h l i c h  ver- 
sc h w i n d e n ,  was  m a n  a n  dem W o r t  Genosse sehen  kan n :  Genosse zu 
geniefien (eigentlich der, wer m it einem  anderen zusammen genieSt, 
d. h. m it anderen den Gebrauch einer Sache gem ein hat). Zuwei- 
len b leibt die a lte engere Bedeutung in A bleitungen, Zusammen- 
setzungen, W ortverbindungen erhalten. So bedeutete das Verb schen- 

• ken urspriinglich ‘ein Getrank ein giefien ’, dann aber auch ‘ein  be- 
lieb iges D ing ohne E ntgelt geben’.

D ann . . . trat er w ieder an den T isch  und schenkte langsam  die N eige  aus 
der F lasch e. (T h. S t о r m)

J e tz  dflrfen S ie  m ir e in e  Z igarette  schenken. (H . F  a 1 1 a d a)

D ie a lte engere Bedeutung dieses W ortes kommt im selb stan -  
digen Gebrauch sehr selten  vor, aber in der A bleitung einschenken 
und auch in den Substantiven Schenke, Schenkebude u. a. ist es 
v o llig  bewahrt geblieben. D ie Bedeutung des Verbs einschenken hat 
ihrerseits den sem antischen Um fang erweitert — nicht nur ‘W ein
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e i n s c h e n k e n ’ , so nde rn  auch ‘ve r sc h ie d e ne  G e t r a n k e  (Kaffee,  Tee 
usw.)  e i n g i e S e n ’.

In der  Regel  f iihrt die  E r w e i t e r u n g  des se m a n t i s c h c n  W o r tu m -  
fangs  n ic h t  zur  M e h rd e u t i g k e i t  des  W o r te s  und  ist mi t  dieser  nicht  
ide n t i sch .  Fiir e in po ly s e m a n t i s c h e s  W or t  ist c h a r a k t e r i s t i s c h ,  datf  
dieses  e i n e W o r t  m e h r e r e  G e g e n s ta n d e  oder  E r s c h e in u n g e n  
beze ich ne t  und in folgedessen auch  meh re re  B e d e u t u n g e n  bes i tz t .  
Als Beispie l  der  M e h rd e u t i g k e i t  k a n n  das  W o r t  Lager  d ienen :  Es 
k a n n  als  Ort  fiir das  Zur i i ck s t e l l en ,  die  A uf sp e ic he ru ng  von  W ar en ,  
als Mi 1 i t a r l a g e r , als K o n z e n t r a t i o n s la g e r ,  als B e t t  usw.  au f t r e t en .

«In me i n e m Lager ist kein e inziges  P aa r  mehr».  (L.  F r a n k )

Wa l l en s t e i n s  Lager. (F r. S c h i l l e r )

<-.Er war  docli  vor  zwei  J a h r e n  im Lager. W a r  er d enn  n i ch t  l angs t  frei?» —
«Er war  noch i mme r  im Lager». (A. S e g h e г s)

Da h a t t e  er nun  j ed en f a l Is an H a n s  Ca s t o r ps  Lager g es t a n d e n .  (T h. M a n i )

Fiir die  E rw e i t e r u n g  der  B e d e u t u n g  ist dageg en  ty p i s ch ,  da!3 
e i n W o r t  nur  c i n e  n G e g e n s ta n d  oder  e i n e  E r s c h e in u n g  
bez e ichne t ,  d.  h. nur  e i n e  a l lg em ei n e  sach l i che  B e d e u t u n g  be 
s i t z t ,  der  s e m a n t i s c h e  U m f a n g  und  das  G e b r a u c h sg e b i e t  des Wo r tes  
h a t  s ich abe r  e r w e i t e r t .  So d r u c k t  das  Wor t  f e r t i g  im m e r  die Bere i t -  
schaf t  im a l lg em ei n e n  S i nn e  aus.

E in  an de res  Beispie l  war e  das  W o r t  Kopie  (aus  lat .  copia)  e ine  
‘M a s s e ’, ‘M e n g e ’ von  e t wa s .  Infolge der  m e t o n y m i s c h e n  Nameu s-  
i i be r t r ag ung  h a t  das  W o r t  d ie  B e d e u t u n g  ‘A b s c h r i f t ’ , ‘A b d r u c k ’, 
‘N a c h a h m u n g ’ e ines  sehr i f t  1 ichen D o k u m e n t s  b e k o m m e n .  In se iner  
w e i t e re n  E n t w i c k l u n g  h a t  s ich d ie  B e d e u t u n g  des W o r te s  e r w e i t e r t ,  
und das  W o r t  K op ie  bez e i chn e t  j e t z t  e inen  A b d ru c k ,  e ine Abschr i f t  
von  D o k u m e n t e n ,  B i l d e r n  un d  an d e r e n  G eg e n s t a n d e n .  D i e d i n g l i c h e  
B e d e u t u n g  des W or te s  Kop ie  ist  a l so n ic h t  d ie  B e ze ic h n un g  des 
O r i g in a l s  se lbs t ,  sondern seines Abdrucks, seiner Abschrift, seiner 
Nachbildung. Kopie  ist nicht das O riginal, sondern nur die Nachah
mung des O riginals, das ist die e i n z i g e d ingliche Bedeutung  
dieses W ortes, obwohl sein Gebrauchsgebiet ziem lich w eit ist.

Das Verb fliegen  bezeichnete friiher die Fortbewegung durch 
Fliigel, jetzt bedeutet es iiberhaupt eine schnelle Fortbewegung; 
daher bezeichnet auch das Substantiv Flug  nicht nur das Fliegen  
einer F liege, eines Vogels, sondern auch eines Flugzeugs, einer 
R akete, jedes kosmischen Korpers.

In der L iteratur vertreten  m anche L in g u is te n 1 den S tan d p u n k t, dafi sich  
E rw eiterung  und V erengung der B edeutu n g  n ich t als se lb sta n d ig e  A rten des B edeu- 
tun gsw an d els betrachten Iassen, da d iese  E rsch ein u n gen  in fo lge  der m eton ym isch en  
und m etaphorischen C bertragung der N am ensbezeichnungen  en tsta n d en  sind.

1 Л . P . З и н д е р ,  Т. В.  С т р о е в а ,  Современный нем ецкий  язы к, 
М ., И зд. лит. на иностр. я з . ,  1957, стр. 386.
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An d e r e  ve r ne i ne n  zwai diese Ar t  des Be de u t u ng s w a n d e l s  n i ch t ,  z i ehen iiber 
ke ine  de u t l i c h e  Greuze  zwi schen der  l e t z t e r en  und der  U b e r t r a g u n g  der  N a m en s -  
b e z e i c h n un g . 1 S eb s l v e r s t a n d l i c h  s ind die E r s ch e i n un g e n  der  E r w e i t e r u n g  und 
Ve r en gu n g  der  B e d e u t u n g  mi t  den  U b e r t r a g u n g e n  genet i sch  a m  e ngs te n  ve r bu n -  
den  und e n t w i c k e l n  s i ch auf  G r u n d  der  l e t z t eren .  Vo m S t a n d p u n k t  der  m o d e r n e n  
deu t sc h en  Sp ra ch e  aus  s ind  die E r w e i t e r u n g  und  Ve r engung  des B e d e u tu n g su m -  
fangs doch als  s e l b s t an d ig e  Ar te n  des B e de u t u n g w a n d e l s  a b z us on de r n  und mi t  den 
Nn me i i s i ibe r t r a gunge n  n i ch t  zu i den t i f i z i e ren  und n i cht  zu ve rwechse l n.  Was  die 
M e t ap h e rn  und M e to n y m i e n  a nbe t r i f f t ,  so h a nd e l t  es s i ch hier  um die U b e r t r a g u n g  
der  B e n e n n u n g  v o n  e i n e m  G e g e n s t an d  auf  e i nen  a n d e r e n  auf  G r u n d  der  Л ! 1 n 1 icli
ke it oder  des l ogi schen Ver ha l tn i ss es  zwi schen  diesen G e g en s t a n d e n .  Infolge dieser  
N a m e n s i i b e r t r a g u n g  k a n n  e i n  Wo r t  (mehrere)  ve r sch i ede ne  G e g e n s t an d e  ode r  Er-  
s c h e i nu ng e n  der  o b j e k t i v e n  W' i rk l i chkei t  beze i ch n en  und auf  diese Weise polyse-  
m a n t i s c h  werden .

Der  ProzeB der  E r w e i t e r u n g  und Ve r en g un g  der  B e d e u t u n g  se inerse i t s  fiihrt  
n i cht  zur  U b e r t r a g u n g  der  Be ne n n u ng ,  s onde rn  l edigl i ch zur  V e r an d e r un g  des se 
ma n t i s ch e n  U mf an g s  und des G e b r au ch s ge b ie t s  des Wor t es .  Die  e i gen t l i che  ding-  
1 ic he B e d e u t u n g  des Wor t es  w i rd  dabei  im a l l ge me i ne n  b e w a h r t ,  und es er folgt  
keine E n t w i c k l u n g  der  Me hrd eu t i gk e i t .

E r w e i t e r u n g  und  Ver en g u n g  der  B e d e u t u n g  be re ich e rn  den  Wo r t -  
b c s t a n d  der  de u t sc h e n  S p ra c h e  h a u p t s a c h l i c h  q u a l i t a t i v ,  d e n n  diese 
A r t  de? n  d e u t u n g s w a n d e l s  scha ff t  keine  neue n  W or te r ,  so nd ern  
veram ii s e m a n t i s c h e n  I n h a l t  der  schon in dem  deu t s che n
W o r th .  -I ex i s t i e re n d e n  Wo r te r .

Г  er m i t  e r w e i t e r t e r  oder  ve r en g te r  B e d e u t u n g  konn en
den  v, -.land der  d eu t sc h e n  S p ra c h e  m a n c h m a l  au c h  q u a n t i -  
t a t i v  b - Ч т п ,  in d e m  sie al s  Bas is  fiir die  B i l d u n g  neuer  W o r 
ter  und  W o r t v e r b i n d u n g e n  d ie nen .  So e n t w i c k e ln  s ich aus  d e m  
W o r t  f e r t i g  das  Verb  verfert igen,  das  S u b s t a n t i v  F e r t ig k e i t  u nd  
d ie  W o r t v e r b i n d u n g  m i t  e t wa s  f e r t i g  werden.  V om  W o r t  Ehe  ent -  
s t e h e n  m e h re re  abg e le i t e t e ,  z u s a m m e n g e s e tz t e  W o r te r  u n d  W or t -  
v e r b i n ' 1" "f-n: ehel ich,  ehel ichen,  Ehekontrak t ,  Ehefrau,  Ehemann,  
eine . lefien u.  a.

D ie Erweiterung und Verengung des sem antischen W ortumfangs 
ist also ein  produktives M ittel der qualitativen  und manchmal 
sogar der quantitativen  Bereicherung des W ortbestandes in der 
modernen deutschen Sprache.

§ 95. D ie Zwecke, die der Sprechende verfolgt, konnen sich  
ungem ein verschieden gestalten . D ie Em otion der Sprechenden, 
der W unsch, irgendeinen Gedanken, irgendein Gefiihl hervorzuhe- 
ben, das Bestreben, den Eindruck der Aussage zu verstarken oder 
abzuschwachen, das alles b leibt nicht ohne EinfluB auf die Ver
anderung der em otionellen  Charakteristik der W ortbedeutung. 
Diesen Zwecken dienen eben einerseits die H yperbel. andererseits 
die L itotes.

1 Л .  А.  Б  у л  a x о в с к и й,  Введение  в я з ы к о з н а ни е ,  часть I I ,  М. ,  Уч пе д
гиз ,  1953,  стр.  71,  76.
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Vo n  der  H y p e r be l  m u 8  m a n  die s t i l i s t i s che  V e r s t a r k u n g  der  B e d e u t u n g  im 
t e r sche i den ,  die aucli  d e m  A u s d ru c k  der  E m o t i o n  d i ent .

U n t e r  der  V e r s t a r k u n g  der  B e d e u t u n g  eines  Wor t es  v er s t e h e n  wi r  das  Her-  
v o r h eb e n  des fiir dieses Wo r t  t ypi sc l i en  M e r k m al s  (Eigenscl i af t ,  H a n d l u n g  usw.) .  
Die  V e r s t a r k u n g  der  B e d e u t u n g  wi rd  du rch  ve r sch i ede ne  l ex i ka l i s che  w o r t b i l d e n d e  
u nd  g r a m m a t i s c h e  Mi t t e l  erreicl i t .

a) Da s  e i nf achs t e  un t er  d en  l ex i ka l i sche n  M i t t e l n  ist die  W i e d e r h o l u ng  des 
be t r ef f enden  Wor t es :  ein  tie fer , lie fe r  U7u ld \ e in  longer, longer W eg, wo  die Begri f fe 
der  Tiefe  und der  Lange  d a d u r c h  u n t e r s t r i c he n  w e r de n  (ein sehr tie fe r  W o ld , e in  
sehr longer  U’Vg).

Vers t  a r ke n d e  W i e d e r h o l u ng e n  s ind  fiir die Poes ie  au f i e ro r de n t i i c h  c ha r ak -  
ter ist iscl i .

Es komrnen,  es k o mm en  die Was ser  al l .  (F r. S c h i l l e r )
Mein Herz,  mein  Herz  ist t r au r i g .  (H.  H e i n  e)

In diesen F a l l en  ist die W i e d e r h o l u ng  e in s t i  1 i s t i sches Ve r fa h ren ,  welches  sowohl  
in der  Poesie  a l s  auch in der  Prosa  v e r b r e i t e t  ist. Hire F u n k t i o n  ist die E r h o h u n g  
des G e d a n k e n a u s d r uc k s ,  der  E m o t i o n a l i t a t  und der  E x p r e s s iv i t a t .

b) Selir  v e r b r e i t e t  ist e in  ande r es  Mi t t e l  der  V e r s t a r k u n g  der  Be d e u t un g ,  nam-  
licli der  G e b r au c h  v o n  ve r s c h i ed en e n  v e r s t a r ke n d e n  A d v e r b i e n  und A d j e k t iv e n ,  
wie g a m .  reeht, sehr. hot list, l i e f  u. a.  Der  G r ad  der  V e r s t a r k u n g  k a n n  ve r sch i ede n  
sein,  das  hangt  von  der  Be scha f f enhe i t  des v e r s t a r k e n d en  Wor te s  ab.

. . .er zeigte  n u n  ein gai iz en i s l e s  Ges i cht .  (K.  M a n n )

«Sehr  r ich tig!» sag t e  J a d a s s o h n .  (H.  M a n n )

Die  me t ap h or i s c h  u m g e d e u t e t e n  Wo r t e r  wie  fa b e lh a f t ,  schreck lieh , ungeheucr, 
fu rc h tb a r  u. v.  a.  w e r de n  auch  zur  V e r s t a r k u n g  der  B e d e u t u n g  g eb r auch t .

E r  ist i mme r  f u r c h tb ar  aufgereg t  und ei fers t i cht ig,  w e n n  Be r l ine r  G a s t e  da 
s ind .  (К.  M a n 11)

I ch hab  me i ne r  Schwes t er  so viel  e r za h l t  v on  der  O r an ge ,  wie  sie auss i eh t ,  
so gelb wie  der  Mo n d  und  i nnen  kolossal siifl. (L. F r a n  k)

In diesen Fallen nahern sich furchtbar, ungeheuer, kolossal in ihrer Bedeutung 
der Sem antik  des Wortes sehr, behalten  dabei aber ihre besondere emotionale  Schat- 
t ie rung  (Farbung).

c) Als wortbildendes Mittel  der Bedeutungsverstarkung  ist auch der Gebrauch 
von verstarkenden Praf ixen  zu erwahnen: a ll- (allzu-), un-, ur-, iiber-, erz-.

Sie wuflte  recht gut, dafl nichts gefahrlicher sei, als ein a llzu fre ies  Ge- 
sprach. (J. W. G о e t h e)

Auch das Prafix  un- in Unmasse, Unmenge, U n tiefe, U nzahl, Unsumme 
d ient  demselben Zweck.

Es gab Sekt, obwohl er U nsum m en kostete . (В. К  e 11 e r m a n n)
Das Prafix  ur- t r i t t  m eistente ils  als  ve rs ta rkendes  Mitte l  in Verbindung m it 

Adjek tiven  oder Adverbien auf: urgesund, u r k r a f t ig , u rg em iitlich , u rp lo tz lie h  u. a.

Sie verschwanden u rp lotz lieh . (В. К  e 1 1 e r m a a  n)

Das ist genau das, was Sie wollen, eine kleine Bude und urgem utH ch. 
(F. C. W e i s к о p f)

Als verstarkendes Morphem erscheint auch das H albpraf ix  iiber- oft in Ver
b indung  m it Adjek tiven  und Par t iz ip ien ,  seltener mit Substantiven:  u berh eifi 
u b erem p fin d lich , u b e r f i i l l t ,  u bera n stren g t, u b e rh e iz t ,  U berm ensch.

Es war in der Kuche iiberheiQ. (A. S e g h e r s)

Hendrik  ist ein wenig iiberanstrengt, er hat rasend zu tun . (K. M a n  n)
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d) Die Zusammensetzung t r i t t  auch als wortbildendes Mitte l der Bedeutungs- 
verst iirkung auF, dabei erfiillt  die erste Komponente beziiglich der zweiten eine 
verstarkende Funktion . Als Verstarkungskomponenten  treten  gewohnlich solche 
Adjektive  auf, die dank ihrer Sem antik  imstande sind, die Bedeutung eines anderen 
Wortes hervorzuheben und seine Eigenschaft  oder Q u a l i ta t  zu verstarken.

Zu diesen gehoren hoch, tief, hell: hochwertig, hochwild; tiefschwarz, tief- 
griin; helldunkel.

In verstarkender Funk t ion  kann m anchm al auch ein Part iz ip  auftre ten: bren- 
nendrot, siedendheiji u. a.

Haufig t r i t t  in der Funk t ion  eines Verstarkungselementes e in urspriinglich 
als Vergleich dienendes Subs tan tiv  auf: schneeweifi — weifi wie Schnee, sonnen- 
klar — klar  wie die Sonne, riesengrofi — grofi wie ein Riese.

A llmahlich  wird  die erste Komponente der Zusammensetzung einfach als ein 
das Subs tan tiv  verstarkendes Morphem aufgefafit .

Und schob Butzi ein Stiickchen Torte  zwischen die scharfen, schn eew eifien  
Zahnchen. (В. К e 1 1 e r m a n n)

. . .da das Gespenst  des menschlichen Elends sich riesengrofi iiber der Erde 
erhebt. (B. K e l l e r m a n n )

Hier entsprechen den zusammengesetzten Adjektiven schneeweij) und riesen
grofi die W ortverbindungen sehr weifi und sehr grofi.

In diesen und  a h n l i c h e n  F a l l e n  k o n n e n  v e r s t a r ke n d e  Wo r t e r  ihre s e l bs t and i ge  
sach l i che  B e d e u t u n g  ver l i e ren .  So k a n n  m a n  im A d j ek t iv  b lu t r o t  noch d as  urspr i ing-  
l i che Ve r g l e i ch s v e rh a l tn i s  de r  K o m p o n e n t e n  e m p f i n d e n  ( rot  w i e  Bl ut ) ;  auf  Gr u nd  
dieses Verha l tn i ss e s  e n t wi ck e l t  sich die B e d e u t u n g  ‘sehr  r o t ’ , wo  B lu t  schon als 
V e r s t a r ku ng s e l em en t  a u f l r i t t .  Abe r  in so l chen  A d j e k t i v e n  wie  b lu ta r m , b lu t ju n g  
wi rd  B lu t  scl ion zu e i n e m  r e in  v e r s t a r k e n d e n  M o r p h e m  und  v e r l i e r t  se ine eigent -  
l iche B e de u t u ng  vol i ig .  H i e r  k a n n  m a n  den  U b e r g an g  der  e r s t en  K o m p o n e n t e  der  
Z usammens e t zuhL zu e i ne m Ha l bs uf f ix  beo ba c h t en .

Er  wa r  e in  b l u t j u n g e r  B ur sc he .  ( H .  F  a 1 1 a d a)

Der  a h n l i ch e  l i n twi ek l ungsp r oze f l  laf l t  s i ch aucli  in fo lgenden F a l l en  be n ha d i -  
ten:  riescngrufi, R ic sc n j Ic ifi. R ie se n e r fu lg , R ic se n b e tr ie b ; s te in h a r t, s tc in re ic h , 
s te in a l t ; to d kra n k , to d b le ich , tudrniide, to d w e ifi, to d b la fi, tod langsam ; s a u d u m m , 
s a u k a l t ; bodcnfrt - id . b o d en s ta n d ig , b o d e n d u m m ; s to c k s te if , s to c k d u m m , s to c k fin -  
stcr. s to ckd u n k i't s tu c k b lin d .

«Bei u ns e re m Riesenbetrieb», e r k l a r t e  der  P r o k ur i s t .  (H.  M a n n )

Al l e  w a r e n  todweifl u nd  bewe g t en  sich todlangsam. (L. F r a n  k)

«Du liegst s to c k s te i f  auf der Trage.» (H. H e r m a n n )

Er schaltete  aus, schlofi ab, steckte den Schlussel in die Tasche und ging 
durch den stock d u n k len  Abend zur Villa  hinuber.  (H. F  a 1 I a d a)

e) Die V ers tarkung  kann  auch durch grair .matische Mitte l ,  namlich durch die 
Superlat ivstufe  des A djek tivs  ausgedriickt werden, zuweilen m it  Verstarkung: die 
schdnste, d ie  hochbegabteste, a lle rlieb s t, ganz gehorsamst.

Georg schob sich  in  das d ich teste  G edrange. (A. S e  g  h e  r s)

U nd dann sind  S ie  im m er noch der m ach tigste  M ann in der S tad t. (H . M a n n)

. . .dafflr sollte  m an  sich sch leun igst einen neuen N am en suchen. (H . К a n t)

Bei der V ers tarkung  der B edeutung wird also nur irgendein Merkmal, irgend- 
e ine Eigenschaft  hervorgehoben und dadurch die Bedeutung  des Wortes ve rs ta rk t ;  
dabei ist die Darste l lung  dieser Merkmale und E igenschaften vollig  real und t r i t t  
m it  der W irklichkeit  in keinerlei Widerspruch.
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§ 96. Fiir die H у p e r b e 1 (Obertreibung, iibertriebene Ver
starkung) ist die iibertriebene D arstellung verschiedener M e rk m a le  
und Eigenschaften der Gegenstande und Vorgange charakteristisch, 
wobei die Schilderung der Tatsachen von der realen W irklichkeit 
absticht; das G eschilderte wird auf diese W eise hyperbolisiert.

Man sagt: jemanden eine E w ig k e i t  nicht sehen s ta tt jemanden  
lange n icht sehen, irgendwas tausendmal sagen statt v ie lm als ,  es 
regnet in Stromen, ein Meer von Tranen, eine W elt  von Gedanken, 
tausend Grilfie und Kiisse, tausend Dank, die Augen ausweinen, vor 
Langeweiie sterben, vor W utp la tzen , Wolfshunger haben, wolfshun-  
g r ig  sein, Gefiihlssturm, (etwas) m i t  zehn Pferdekraften machen u. a.

A lle obenerwahnten Hyperbeln sind in der deutschen Sprache 
sehr verbreitet.

«Schon gut», unterbrach sie Frommeyer,  er machte  wieder die Gebarde der
Abwehr, «gib lieber das Essen her, ich bin w olfsh u n grig!»  (F. C. W  e i s •
к о p f)

«Ich will mich gleich mit  zehn P ferdekraften  dariiber hermachen!»
(H. M a r c h w i t z a )

In d ies em S a tz  b e d e u te t  das  W o r t  Pferdekrafte  n ic h t  die  MaU- 
e i n h e i t  der  L e i s t un g ,  so n d e rn  d ie  i ib e r t r i ebene  C h a r a k t e r i s t i k  der  
m e ns ch l i ch e n  T a t i g k e i t  und  t r i t t  al s  H y p er b e l  auf .

Die  s t e h en d e  W o r t v e r b i n d u n g  sich die  Lunge aus dem Hals  re li
nen s c h i ld e r t  h y p er b o l i s ch  d ie  Miid igke i t .

Kufal t  und  Ma ack  haben sich die Lunge aus dem H als gerannt. (H.  F  a I -
1 a d a)

Infolge des hau f i ge n  G e b r a u c h s  e rb l as se n  m a n c h e  H y p e r b e l n ,  
ve r l i e re n  fast  vo l l i g  ih ren  i ibe r t r i eb en en ,  h y p e r b o l i s c h e n  C h a r a k t e r  
und  werd en  n ich t  melir  al s  so lche e m p f u n d e n :  t au sendmal ,  eine  
E w i g k e i t  dauern,  federleicht ,  endlos  u.  a.

Die  H y p e r b e l  v e r l e ih t  der '  S p ra ch e  e ine  e m o t i o n a l e  expre ss ive  
F a r b u n g  u n d  e r m o g l i c h t  e ine b i l d l i c h e  S c h i l d e r u n g  ve r sc h ie de ner  
f e ine r  S c h a t t i e r u n g e n  der  G e d a n k e n  u nd  Gefi ihle.

Vierzehn Tage! W elche E w igkeit! (J . W. G o e t h e )

Kein einzelner Gedanke, ein S turm  von Gedanken flog durch den Kopf des
Mannes. (A. S e g h e r  s)

D ie Hyperbel dient aber nicht nur den Zwecken des Em otions- 
ausdrucks, sondern auch in gewisser W eise der Bereicherung des 
W ortschatzes. Infolge des ofteren Gebrauchs erstarren m anche H y
perbeln und werden in den W ortschatz aufgenommen. Dadurch 
entstehen sinnverwandte Worter und W ortverbindungen: vielm als  
und vie I tausendmal, sehr hangrig  und wolfshungrig, jemanden lange 
nich t sehen und jemanden eine E w ig k e i t  n icht sehen usw. Darin 
besteht die lexikalische Bedeutung der Hyperbel.



§ 97. E in e  der  H y p er b e l  en tgegengcse t / . t c  E rs ch e in un g  ist die  
so g e n an n te  L i t o t e s  (von grch.  А и о п ^ ,  e ig en t l i ch  ‘E i n f a c h h e i t ’).

U n t e r  L i to te s  v e r s t e h e n  wi r  d ie  im Vergle ich  zu der  W i rk l i c h -  
kei t  i i b e r t r i ebene  A b s c h w a c h u n g  der  Aussage :  ein puar Menschen;  
zu einer Tasse Tee,  zu e inem L of f e l  Su p p e  e i n la d e n ; g le ich ,  im 
A u ge n b l i c k  k o m m e n ; seine S iebensachen zusanimennehmen  u.  a.

Von der Litotes mufi man die st il ist ische Abschwachung der Bedeutung  unter- 
scheiden, die auch dem Ausdruck der Em otion  dient.  Den Prozefl der Abschwa
chung der B edeutung  kann  m an an  Hand  der etyrnologischen Analyse des Wortes 
m a tt  verfolgen. Das Wort m a tt  (mhd. m at ‘t o t ’) s ta m m t aus dem Persischen; die 
urspriingliche B edeutung  ha t  dieses Wort im Ausdruck Schach m a tt  — eigentlich 
‘der Konig ist t o t ’ (beim Schachspiel) — beibehalten.

Infolge haufiger b ild licher Verwendung hat es seit dem 14. J a h rh u n d e r t  zunachst 
die Bedeutung ‘e n tk ra f te t ’, spater  ‘schw ach’ angenommen. Die abgeschwachte 
Bedeutung ist auch in den Ableitungen erm atten, abm atten  zu finden.

Auch konnte  es peinliche Folgen haben, dafi er zu so vielen kom promittie-  
renden Reden geschwiegen oder nur m att widersprochen hatte .  (H. M a n n )

Die Abschwachung der Bedeutung  kann  durch verschiedene Mittel erreicht 
werden, in erster Linie durch Adverbien  wie e in  w en ig , e in  b ifich en  usw.

Aber tausend Mark Abendgage, das ist doch wohl ein bifichen toll. (К. M a n П)

In de m langgestreckten, stets  ein wenig di i s t cren Spei sczi iumer .  (H. Z i n* 
u e r)

Zur  A b s c h w a c h u n g  d i en en  auch  die deu t s ch en  D i m i n u t i v su f f i x e  -chen, - le in  
( in der  V e r ga n g en h e i t  a u c h  das  j e t z t  u n p r o d u k t i v e  -el u. a.).

Das  d u n k e l b r a u n  gebe i z l e  r iesige H o l z h a u s__  h a t t e  f i i n fundzwanz ig  winz igc
Pollster  m i t  rotwei f l  ges t e i ne l te n  V o rh an g ch en .  (L. Г r a n k)

Die L i to te s  ze ic hn e t  s ich d u r ch  die ab s ic h t I i c h e  U b e r t r i e b e n h e i t  
der  a b g e s c h w a c h te n  D a r s t e l l u n g  der  W i r k l i chkei t  aus.

Es ist ein K a tzen s p ru n g  bis Ros t ock ,  und  von  dor t  aus  ist es ga r  n ic h t s  n iehr!  
(T h. M a ii ii)

«Ich bin e igen t l i ch  n ur  auf einen Sprung heraufgekomrnen ,  l iabe schon viel  
zu l ange  liier oben  gesessen».  (R.  В r a  u n e)

Sie wollte  ihn vor seiner Abreise noch e i nma l  kurz  sehen,  wenn  auch nur 
fiir einen Augenblick. Sie schrieb, dafi  sie von 5 bis 9 I 'hr  im Kai se rhof  auf 
ihn warten  werde. Er wurde gewifl eine Minute f inden.  Von  5 bis 9 L'hr! 
(B. K e l l e r m a n n )

Sehr  v e r b r e i t e t  ist  d ie  L i t o t e s  ein paar  al s  B e z e ic h n u n g  e iner  
seh r  ge r ing en  Z ah l .  D ie u b e r t r a g e n e  ab g e sc h w a ch te  S e m a n t i k  dieser  
L itotes entw ickelt sich aus der eigentlichen B e d e u t u n g  des Wortes 
ein Paar.

M athilde  suchte  ein Paar alte  weifie Glacehandschuhe heraus. (L. F r a n k )

Dieses Wort ist schon zu einem  unbestim m ten Zahlwort gewor- 
den und wird zur Bezeichnung einer kleinen Zahl von G egenstan
den gebraucht, in diesem Fall haben wir es mit einer Litotes zu tun.

Sie setzte sich ein paar Meter vom  Stall  entfernt ans Fluflufer. (L. F r a n k )
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I), is W o r t  e in  paar  wi rd  au c h  du r c h  m at  e r w e i t e r t  — ein p a a rm a l .
Wi e e in k le ines  M a d c h e n  w i p p t e  sie zuer s t  ein paarm al  auf  u n d  ab,  al s  sal ie
sie auf  e i nem f edernden  Kan a p e e .  (L.  F r a n k )

N ic h t  wen ige r  v e r b r e i t e t  ist fiir d ie  B e z e ic h n u n g  e i ne r  ge r ing en  
Zah l  von  G e g e n s t a n d e n  d ie  L i t o t e s  eine H a n d v o l l  von e twas ,  d i e  
den se lb e n  F .n twi ck lun gsw eg  wie  e in  paar  d u r c h g e m a c h t  h a t .

W i r  t r e i f en  auch  j e t z t  noch d ie  W o r t v e r b i n d u n g  eine H a n d  vo l l  
(mi t  d e m  G e n i t iv )  in ihrer  e i g e n t l i c h e n  B e d e u t u n g .

Er wich unvvi 11 kiir 1 ich zuriick, entsetzt ,  bevor er ihr eine H a n d v o ll  M illia r -
denscheine gab, mit  denen sie diesen Abend ein Brot kaufen konnte.
(L. F r a n k )

Aus der  W o r t v e r b i n d u n g  eine H a n d  v o l l  e n t s t e h t  d i e  Z u s a m -  
m e nr i i c ku n g  eine H an d vo l l ,  d i e  au c h  in der  d i r e k t e n  B e d e u t u n g  
g e b r a u c h t  w e r d e n  kan n .

Dann zog er eine H an d voll scharfer Patronen  aus der T asche und prefite eine
in das Loch. (M. G r e g o r )

Die i ib e r t r agene  B e d e u t u n g  diese r  Z u s a m m e n r i i c k u n g  ist  m i t  d e m  
U b e r g a n g  dieser  W o r t v e r b i n d u n g  in d ie  W o r t a r t  des  S u b s t a n t i v s  
v e r b u n d e n .

Die  L i to te s  eine H a n d v o l l  b ez e i ch n e t  e ine  so k le ine  A n za h l  von  
G e g e n s ta n d e n  oder  Pe r son en ,  d ie  in der  r ea len  W i r k l i c h k e i t  n i c h t
ex i s t i e ren  kann .

Ulil ig ki iniile d a m a l s  m i t  e iner  H a n d v o l l  be wu Bt er  Genossen e ine  Nazi -
V e r s a mml ui ig  in den Gl ob usw e r ke u  sprengen.  (Ы. H e r m a n n )

Die L i to t e s  ist in der  S pr a ch e  wen ige r  als d ie  H y p e r b e l  v e r 
b re i t e t .  Sie k a n n  auc h  d ie  S p r a c h e  e m o t i o n a l  f a r b c n  un d  zu e iner  
k rasse ren  S c l i i lde rung  feine r  S c h a t t i e r u n g e n  ( Nu an ce n)  de r  G e d a n 
ken und  Gef i ihle ve rhe l fen .

Es sei doch e r w a h n t ,  daf i  d ie  L i to te s  d ie  E n t s t e h u n g  neuer  
B e d e u t u n g e n  und  neuer  W o r te r  e r w i r k t ,  was  zu w e i l e n  v o n  d e m  
U b e r g a n g  in e ine a nd e r e  W o r t a r t  beg l e i t e t  w i rd .  Das  sehen  wir  an 
H a n d  so lcher  Be ispie l e  wie  eine H a n d v o l l ,  e in  paar  u.  a.  m.

Im grof ien u n d  g an ze n  sp ie l en  H y p e r b e l n  u n d  L i t o t es  bei  der  
B e re ic h e r u ng  des W o r t b e s t a n d e s  de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  ke ine a l l zu  
groBe Rol l e .

§ 98. Die  n a c h s te n  A r t e n  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  s in d  W e r t -  
s t e i g e r u n g  (Verbesse rung)  u n d  W e r t v e r m i n d e r u n g  
(V e rs ch l i m m er u n g )  der  W o r t b e d e u t u n g .

In  d ie sen  E r s c h e i n u n g e n  sp i eg e l n  s ich  d ie  g eg en se i t i ge n  Bezieh-  
u n g e n  de r  S p r a c h e  u n d  der  g es e l l sch a f t l i che n  E n t w i c k l u n g  des Vol-  
kes — des  T rag er s  der  S p r a c h e  — a m  d e u t l i c h s t e n  w id e r ,  i nsbeson-  
de re  in der  E r s c h e in u n g  der  W e r t v e r m i n d e r u n g  der  B e d e u t u n g .  
Dabe i  s t e he n  d ie  Kjassen  der  S p ra c h e  bei  w e i t e m  n i c h t  gleichgfil-  
t i g  gegen i ibe r ,  n a m e n t l i c h  in d e m  Prozel3 de r  W e r t v e r m i n d e r u n g
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der B e d e u t u n g .  Das  V e r h a l t e n  der  Menschen  zu den  W o r te r n  kann 
v e r s c h ie d e n a r t i g  se in ,  was  m i t  d e m  W o r t g e b r a u c h  im engs ten  Zu- 
s a m m e n h a n g  s t eh t  und auf  d ie  B e d e u t u n g  der  W o r te r  wi rk t .  Die 
W o r t b e d e u t u n g e n  k o nn en  s ich zug le ich  m i t  den  ihnen zugrunde 
l i e genden  Begri ff en ve rb es se r n  oder  v e r s c h l i m m e r n .

U n te r  der  W e r t s t e i g e r u n g  der  B e d e u t u n g  ve r s t ehen  
wi r  solch  e i n en  Prozef i ,  d em zu f o l ge  d as  W o r t  e ine neue,  erhabene,  
bessere B e d e u t u n g  b e k o m m t .  Das  A d j e k t i v  ho f l i ch  ( mh d .  hovehch)  
h a t t e  f ru he r  d ie  B e d e u t u n g  ‘h o f i s c h ’, al so ‘a m  F i i r s t enhof  i ib l ich’. 
Hoflich.es Benehmen  be z e i ch ne te  d a h e r  e i ge n t l i ch  ‘das  a m  Hofe als 
sc h i ck l i ch  g e l t e n d e  B e n e h m e n ’. D ie  U b e r r e s t e  die se r  u r sp r ung l i che n  
B e d e u t u n g  f in d e n  w i r  noch  im fo lge nde n  F a l l ,  wo  h of l i ch  ‘das  a m  
Hofe  U b l i c h e ’ b ed e u te t .

Schwarze Rocke, seidne Striimpfe,
Weifie, h o flic h e  Manschetten. (H. H e i n e )

D a  aber  a l les ,  was  s ich bei  Hofe  g ez ie mt e ,  v o m  S t a n d p u n k t  
de r  h e r r s c h e n d e n  F e u d a l k la s s e  aus  z u m  M us t e r  w u r d e ,  b e k a m  das  
W o r t  hof l i ch  e ine in ih re m W e r t  ges te ige r t e  B e d e u t u n g ,  na m l ic h  
‘das  scho ne  (wohlerzogene)  B e n e h m e n ’ der  Menschen  u b e r h a u p t .

E in e n  a h n l i c h e n  E n t w i c k l u n g s g a n g  ha t  auch  das  W o r t  hiibsch 
(aus d e m  m h d .  hubesch) e i g en t l i c h  ‘h o f i s c h ’, d a n n  auc h  ‘s c h o n ’, 
‘n e t t ’ d u r c h g e m a c h t .

Das  S u b s t a n t i v  A r b e i t  (m hd .  arebei t ) b ed e u te te  u r s p r i i n g H c h  

‘M u h s a l ’, ‘N o t ’, was  auf  d ie  V e r w a n d t s c h a f t  mi t  a l t s l aw .  rabu,  
robii ‘K n e c h t ’, ‘L e i b e i g e n e r ’ (vgl .  auch  Roboter)  schlief3en lafi t .  
S cho n  im M i t t e l h o c h d e u t s c h e n  e n t w i c k e l t  s ich a l l m a h l i c h  neben  
den B e d e u t u n g e n  ‘M u h s a l ’ , ‘N o t ’ auch  die  B e d e u t u n g  ‘zw eck ma Big e  
B e s c h a f t ; ’ ; sp a te r ,  im Z u s a m m e n h a n g  m i t  der  E n t w i c k l u n g  der  
Ro l l e  der  Arbe i t  im P r o d u k t i o n s p r o z e S ,  t r i t t  d ie  B e d e u t u n g  ‘zweck-  
mafi ige  B e s c h a f t i g u n g ’ an  die  e r s t e  S tel l e ,  die  B e d e u t u n g e n  ‘M u h 
s a l ’, ‘N o t ’ w er d en  v e r d r a n g t  und gehe n  sc h l i eS l i ch  ver lo ren .  Die 
m o d e rn e  B e d e u t u n g  d ieses  W o r te s  w i r d  du rch  vie l e A b le i tu n g e n  
und  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  u n te r s t i i t z t :  arbei ten,  Arbe i t e r ,  Ar b e i t s ta g ,  
Ar b e i t s lo hn  u.  v.  a.  D ie  a l t e  B e d e u t u n g  lal3t s ich noch le i ch t  in 
m i t t e l h o c h d e u t s c h e n  S p r a c h d e n k m a l e r n  au fwei sen.

U ns ist in  a l t e n  m a e re n  w u n d e rs  v il  geseit
von  he leden  Iobebaeren ,  von grozer areb eit. («D a s  N i b e l u n g e n -
1 i e d»)

Die G r u n d b e d e u t u n g  des W o r te s  M ar sc ha l l  w ar  e i g en t l i c h  ‘P fe r-  
d e k n e c h t ’ (m hd .  marah  ‘P f e r d ’, schalk  ‘K n e c h t ’), d a n n  b e z e i c h n e te  
dieses  Wor t  den  S t a l l m e i s t e r  e ines  F t i r s ten .  Mi t  der  E n t w i c k l u n g  
der  f eud a l en  Gese l l scha f t  un d  ihrer  H ie r a rc h ie  w u r d e  das  W o r t  
der M a rs c ha l l  a l l m a h l i c h  zur  Be ze ic h n un g  eines  der  H o f a m t e r  u n d  
eines  der  M i l i t a r r an g e .
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Das S u b s t a n t i v  Recke  ( mh d .  recke schon  ‘K r i e g e r ’, ‘H e l d ’, aber  
ahd .  recko, e igen t l i ch  ‘V e r t r i e b e n e r ’, ‘ 1 andesf  1 i icht iger  V e r b a n n t e r ’ , 
i i b e r h au p t  ‘F r e m d l i n g ’). Mi t  de r  E n t w i c k l u n g  der  f e u d a le n  r i t t e r -  
l ichen  K u l t u r ,  m i t  d e m  Aufb l i ih en  des K r i e g s k u l t u s  b e k a m  jeder  
M a n n ,  auch  e in  V e r b a n n t e r ,  e i n  F r e m d l i n g ,  das  R e c h t  a n  d em  
Kriege  t e i l z u n e h m e n  u n d  e i n  Kr iege r ,  m a n c h m a l  sogar  e in  He ld  
zu w er de n .  D a d u r c h  w i r d  d a n n  a u c h  d ie  W e r t s t e i g e r u n g  der  B e 
d e u t u n g  dieses  W o r te s  mog l i ch .  H eld  ( mh d .  helt)  ist  ho chs t  w ahr -  
sch e in l i ch  aus  d e m  N ie d e r d e u t s c h e n  e i n g e d r u n g e n  m i t  der  B e d e u 
t u n g  ‘M a n n ’, ‘R e c k e ’. D ie  sachs i s che  F o r m  dieses  W o r t e s  m i t  der  
e r w a h n t e n  B e d e u t u n g  t r i f f t  m a n  noch im «H i ld eb ran d s l i ed » .  

gur tun  sih iro suert ana. 
h elid os, ubar hringa, do sie to dero 
h i l t iu  r i tun .

[so giirteten sich die Recken ihre Harnische  m it  den Schwertern 
um, als sie zu diesem Kampfe r i t ten] .

So h a t  s ich d ie  B e d e u t u n g  des  W o r te s  H eld  v e r e d e l t ,  d a h e r  d ie  
A b l e i t u n g e n  heldenhaft, H eldentum.

D as  W o r t  M in is te r  h a t  au c h  se ine B e d e u t u n g  z u s a m m e n  m i t  
d e m  ih m  z u g r u n d e  l i eg end en  Begr i ff  v e r a n d e r t .  D ieses  W o r t  s t a m m t  
vo n  l a t .  minus  ‘k l e i n ’, b e d e u t e t e  u r sp r i i ng l i c h  ‘der  K l e i n e r e ’, ‘der  
G e r i n g e r e ’, ‘D i e n e r ’, d a n n  be z e i ch n e te  es d ie  ho ch s te n  S ta a t s b e -  
a m t e n .

Die  E r s c h e i n u n g  der  W e r t s t e i g e r u n g  der  B e d e u t u n g  lafdt sich 
au c h  in  an d e r e n  F a l l e n  ve r fo lgen ,  doch ist  s ie im a l lg e m e in e n  in 
der  d eu t sc h e n  S p ra c h e  w en ig  v e r b r e i t e t .

§ 99. U n t e r  der  W e r t v e r m i n d e r u n g  der  B e d e u t u n g  
v e r s t e he n  wir  solch e i n en  ProzeB des B e d e u t u n g s w a n d e l s ,  de m zu-  
folge das  W o r t  e ine  a n d e r e  in ih r em  W e r t  v e r m i n d e r t e  B e d e u t u n g  
b e k o m m t .

Das  A d je k t iv  getneit i ,  m h d .  gemein e  ‘z u s a m m e n g e h o r i g ’ , ‘ge- 
m e i n s a m ’, ‘a l l g e m e i n ’, ‘zur  grof ien Masse  g e h o r i g ’ , z. B.  d ie  g e 
meine deutsche Sprache  —  ich brauche der gemein en  deutschen  
Sprache  ( L u t h e r )  — oder  d ie  g e m e in s te  deutsche Sprache ; das  
g em ein e  Volk. W a s  aber  zu der  grof ien Masse des Volkes  geh or te ,  
w u r d e  v o m  S t a n d p u n k t  der  h e r r s c h e n d e n  F e u d a l k la s s e  aus  al s e t wa s  
Min d e rw e r t ig es  aufgefa(3t  u n d  g e d e u te t .  Auf  d iese Weise  e n t s t a n d  
u nd  e n t w i c k e l t e  s ich die s p a te r e  in  ih re m W e r t  h e r a b g es e tz t e  B e 
d e u t u n g  v o n  ge  me in u nd  d r a n g t e  d ie  a l t e r e  B e d e u t u n g  in den  H in te r -  
g r u n d ,  ob w ohl  d ie se  a u c h  j e t z t  no ch  aus  d e m  S p r a c h g e b r a u c h  n ic h t  
vo l l i g  v e r s c h w u n d e n  ist .  D ie  a l t e  B e d e u t u n g  ist  noch in m a n c h e n  
ab ge le i t e t e n  u nd  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e r n  geb l i eb en :  Gemein- 
wohl, Gemeinschaft, gemeinschaftlich, gemeinsam, a l l g e m e in  u.  a.  
D ie in ih r em  W e r t  v e r m i n d e r t e  B e d e u t u n g  f in d e n  wi r  im fo lgenden  
Be ispie l :

Es entbloBte  die Zahne und war ziemlich gemein. (K- M a n  n)
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A u d i  in d ie ser  neue n  B e d e u t u n g  dici i i  das  Wor t  genie in <»Is 
Q ue l l e  der  we i t e ren  W o r t b i l d u n g  —  Genie iulie i I.

So was  ist (loch e ine  boden los e  Gemei nhe i t !  (К.  M a 11 n)

Das A d je k t iv  schlech t  (mhd. s i ch / )  ‘ in ge r ad e r  l . in i e l a u f e n d ’, 
‘e h e n ’, ‘g l a t t ’ . In dieser Bedeutung ist es im h e u t ig e n  Deu t s ch  
durch sch l i c h t  ersetzt. Nur in der W ortverbindung scli lecht und  rechi  
und in den Adverbien schlechtweg, schlechthin,  schlech terdings  ist 
die a lte Bedeutung erhalten geblieben. S chlech t  enthielt al so ur- 
spriinglich keinen Tadel, doch konnte es vom Standpunkt der obe- 
ren herrschenden Schichten der G esellschaft aus den Gegensatz 
zu vornehm  bezeichnen: «ein schlechter geringer Biirgermann» 
(Fr. S c h i l l e r ) .  Daraus entstand allm ahlich die jetzige Bedeu
tung ‘geringw ertig’, ‘nicht g u t’ und wurde zum Antonym  des Wor
tes gu t.

«Weil es ihnen sc h le ch t bekomm en wiirde. Uns anderen ist es auch n icht
gu t bekommen.» (H . M a n  n)

Das S u b s t a n t i v  M a g d  ( m h d .  maget)  b eze ic hn e t e  e in w e ib l i ches  
We se n  von der  f r u h e s te n  K i n d h e i t  a n  b is  zur  V e r h e i r a t u n g :  so soil 
sie essen von ihres Vaters Brot, als da sie noch eine M a g d  war  (L u t  - 
h e r). D a n n  v e r s c h l i m m e r t e  s ich d ie  B e d e u t u n g  des W o r te s ,  es 
be z e i chn e t e  ‘unf re ie s  M a d c h e n ’, ‘D i e n e r i n ’ u n d  w u r d e  zuw ei l e n  
sogar  al s  ve rh i i l l t e  B e z e ic h n u n g  fiir H u re  g e b r a u c h t .  Abg c le i t e t  
davo t i  ist das  D i m i n u t i v u m  Madchen  (m hd .  mage t in) ,  das  das  Wor t  
M a g d  in se iner  u r sp r i i ng l i c hen  B e d e u t u n g  e rse tz t  ha t .

Das  W o r t  D i m e  (m hd .  dierne  ‘D i e n e r i n ’, ‘M a g d ’) ist mi t  dienen,  
D e m u t  s t a m m v e r w a n d t .  Schon  f r t ihze i t ig  wi rd  das  W o r t  D i m e  in 
de r  B e d e u t u n g  ‘J u n g f r a u ’ , ‘M a d c h e n ’ vorzugs wei se  zur Be ze ic h n un g  
e ines  Ma d ch e n s  aus  d em  Volke  g e b r a u c h t . 1 O.  Beh aghe l  sc h re ib t :  
«D i m e  h a t t e  u r sp r i ing l i ch  d ie  B e d e u t u n g  v on  ‘M a d c h e n ’ i ib e rhaup t  
u nd  k o n n t e  sogar  v o n  der  J u n g f r a u  Ma r ia  gesag t  werd en .»  2

Wi r  s c h n i t t e n  die Sa a t en ,  w i r  B u b e n  und  Di me n .  (C. F.  M e у e r)

E n d l i c h  w i r d  das  W o r t  zur  B e z e ic h n u n g  einer  H u re ,  was  du rch  
bes ond ere  V e r h a l tn i s s e  der  k a p i t a l i s t i s c h e n  G e se l l sc h a f t s o r d n u n g  
b e d i n g t  ist ,  d e n n  e in fach e  L a n d m a d c h e n  a r b e i t e t e n  oft  in der  S t a d t  
al s  D ie n e r in n e n  ( H a u s m a d c h e n ) ,  u n d  m a n c h e  von ihne n  w are n  aus  
N ot  g ez w un g en ,  s ich kor pe r l i c h  p re i szug eben ;  auf  d iese Weise  w u r 
den  sie zu S t r a B e n m a d c h e n ,  zu D i rnen .

F as t  M a n n  an  M a n n  s t a nd e n  sie an  den  H a u s w a n d e n  und auf  de m R a n d e  des
Gehs teigs :  H a n d l e r ,  Be t t l e r ,  Dirnen. (FI. F  a 1 1 a d a)

1 Auch  j e t z t  in D i a l ck t en .
2 O.  B e h a g h e l ,  Die  deu t sche  Spra che ,  Ha i l e  (Saale;  fJo-l,  S. SO.



.

G e s i n d d  ist e igen t  I ieii D i i n in u t iv  zu Gcsinde  ‘R e i s e g e f o lg e ’, 
‘K r i e g s g e f o l g s e h a f t ‘die  Gefo lgsehaf t  e ines  F u r s t e n ’. J e t z t  wi rd  
cs nur  in der  n e g a t i v e n ,  v e r a c h t l i c h e n  B e d e u t u n g  g e b r a u c h t .

Sie b ega nn  sofort  auf  das  Gesindel zu se l l i mpfen . (L.  F r a n k)

Das Wort K n ec ht  (mhd. knell I) beriihrt sich in der Bedeutung  
bis ins 16. Jahrhundert nahe mit Knabe, Knappe  ‘edler K necht’, 
‘Edelknecht ’.

Und ein Edelknecht, sanft und keck,
T r i t t  aus der Knappen zagendem Chor. (F r. S c h i l l e r )

A llm ahlich tritt die Beziehung zur dienenden Stellung desselben  
in den Vordergrund, und der Gebrauch des Wortes beschrankt sich  
auf niedrigere gesellschaftliche Stellungen.

Das Verb stinken  (mhd. stinken)  bedeutete ‘einen angenehmen  
oder unangenehmen Geruch von sich geben’ und sogar ‘d u ften ’. 
Dann hat das Wort seine Bedeutung verschlim m ert und sich jetzt 
auf iiblen Geruch beschrankt.

Mit der W ertsteigerung der Bedeutung verglichen, findet der 
Prozei3 der W ertverminderung eine weit groflere Verbreitung. Es 
lassen sich viele  Worter aufweisen, die in der E ntw icklung ihre 
Bedeutung verschlim m ert haben: G if t  fruher ‘jede beliebige G abe’ 
(vgl. M itg i f t ) ,  jetzt ‘jeder eine schadliche W irkung austibende 
chem ische S to ff’. Aas  u r sp ru n g l i c h  ‘S p e i s e ’, d a n n  ‘ge f a l l enes  V ie l i ’ , 
j e t z t  ‘L u d e r ’; Tnlp e l  (genet isch zu Dnrf)  zuer s t  ‘D o r f b e w o h n e r ’ , 
d a n n  ‘ba u r i s c h e r  roller M e n s c h ’ , end 1 ich ‘ein u n g es eh ic k t e r ,  t ap -  
p ische r  M e n s c h ’ . Buhl e  (mhd.  buule) ‘nahe r  V e r w a n d t e r ’, d a n n  
‘G e l i e b t e r ’ , end  1 ich ‘L i e b h a b e r ’ (ge r ingschatz ig ) .  Das  A d je k t iv  al-  
bern  zue r s t  ‘ga n z  a u f r i c h t i g ’; in der  neue ren  S pr a ch e  ha t  s ich die  
B e d e u t u n g  d ieses  Wor tes  i n o d i f i z i e r t , i n de m es s ich auf  das  Un-  
sc h i ck l i ch e  im B e n e h m e n  bez ieh t ;  e i ge n t l i ch  be d e u te t  es j e t z t  
‘ 1 i e d e r l i c h ’, ‘u n o r d e n t l i c h ’ , ‘n a r r i s c h ’. Das  A d j e k t i v  e i n f d l t i g  b e 
d e u t e te  ‘e i n f a c h ’, d a n n  ‘s c h l i e l i t ’, ‘u n g e k i i n s t e l t ’, d a r a u s  en t wi k-  
kel t e  s ich au c h  der  t a d e l n d e  S in n  ‘d u m m ’, ‘a l b e r n ’ (vgl .  d ie  E n t 
w ic k l u n g  des W or te s  albern  *); das  A d je k t iv  frech,  m h d .  vr'ech ( im 
K ampfe ) ,  e i nen  t a d e l n d e n  S inn  h a t  das  W o r t  er st  im N e u h o c h d e u t -  
schen b e k o m m e n ,  n a m l i c h  ‘a u f d r i n g l i c h ’, ‘u n v e r s c h a m t ’.

Der  Prozef l  der  B e d e u t u n g s v e r m i n d e r u n g  d a u e r t  auch  j e t z t  for t ,  
was  sich an  H a n d  des W o r te s  N a z i  ve r fo lgen  lafl t .  N a z i  e i g en t l i ch  
e ine Ab k i i r zu ng  des  W o r te s  N a t i o n a l s o z i a l i s t .  D ie d eu t sc h e n  Fa- 
sch i s t en  h a b e n  s ich N a t i o n a l s o z i a l i s t e n  g e n a n n t ,  u m  den menschen-  
f e in d l i ch e n  n a t i o n a l c h a u v i n i s t i s c h e n  C h a r a k t e r  ihrer  P o l i t i k  zu 
ve r sc h le ie rn  u nd  d ie  b r e i t en  V o lk sm a ss e n  du r ch  r e v o l u t i o n a r e  
P h r a s e n  an s ich zu z i ehen.

A n d ere  A l ie n  des B edeu fu n g sw a iid e ts  I Г.У

1 F.  К I u g e, E tymolug i s c l i es  W o r t e r bu c h  der  d e u t s ch e n  Spra che ,  18. Ani l . ,  
Be r l in  1900, S. 12.
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Das Wor t  N a zi  b e k o m m t  e ine  n e g a t i v e  t a d e l n d e  B e d e u t u n g  und  
wi rd  als S y n o n y m  z u m  aus  d em  I t a l i en i s ch e n  e n t s t a m m t e n  W o r t  
Faschist g e b r a u c h t .

Ich werde an dem Schicksal Ihrer Schwester und an Ihrem Schicksal den 
ganzen W ahnsinn der N aziherrschaft aufrollen. (L F r a n  k)

U b e r h a u p t  ist  d ie  f a sch i s t i s che  P e r io de  in der  G es c h ic h te  Deu tsch-  
l a nd s  d u r c h  d ie  E n t w i c k l u n g  in v ie l en  W o r t e r n  e iner  n e g a t i v e n  B e 
d e u t u n g  g ek e n n ze ic h n e t ,  z. B.  der Fiihrer al s B e z e ic h n u n g  von  
H i t l e r  u n d  ho h er e n  H i t l e r l e u t e n ;  die Rasse, bes onders  in m e h r e r e n  
Z u s a m m e n s e t z u n g e n  — Rassefor schung, Rassegenosse, rassefremd
u. a. ;  arisch (n ich t arisch), heil  u.  a.

D ie E rscheinungen  der W ertsteigerung und W ertm inderung der B edeutung  
ex istieren  auch in anderen Sprachen, z. B . in der russischen, w as m an an folgenden  
B eisp ie len  sehen  kann: a) fo lgende W orter haben im  Prozefi der E n tw ick lu n g  ihre 
B edeutungen  vered elt: т руд, пролет ариат , рабочий, солдат  usw .; b) anderer- 
se its  g ib t es e in e  M enge W orter, d ie ihre B edeutu n g  en tw ertet haben: подлый, 
пошлый, барин, обыватель, мещ анин  u. V. а.

Diese  A b a r t e n  des  B e d e u t u n g s w a n d e l s  ( W e r t s t e ig e r u n g  u n d  W e r t 
m i n d e r u n g )  s ind  fiir d ie  B e re ic h e r u n g  des de u t sc h e n  W o r t b e s t a n d e s  
von  viel  ge r inge re r  B e d e u t u n g  al s d ie  o be n  b e t r a c h t e t e n .  Doch  er- 
mo gl i c h en  sie ihre r se i t s  d i e  W i e d e r g a b e  ve r sc h ie de ner  S c h a t t i e ru n -  
gen der  S e m a n t i k  der  W o r te r  und  be re ich e rn  d ie  S p ra c h e  auf  diese 
Weise.

К a p i t e I 13

E u p h e m is m u s

§ 100. Das  B e s t r ebe n ,  e i ne n  G e g e n s ta n d  oder  c ine E r s c h e in u n g  
der  o b j e k t i v e n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  d i r ek t ,  so nde rn  u m s c h re ib e n d  zu 
beze i chn en ,  fu h r t  zu e iner  bes ond ere n  sp ra c h l i c h e n  E rs ch e in un g ,  
die  im engen  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d em  B e d e u t u n g s w a n d e l  s t eh t  und  
ihn m a n c h m a l  sogar  h e r v or ru f t .  Deswegen  h a l t e n  wir  es fiir r a t s a m ,  
diese E r s c h e i n u n g  im A b s c h n i t t  «Be de u tu n gs wa n de l»  zu b e t r a c h te n .  
Diese s p r a c h l i c h e  E r s c h e in u n g  h e i S t  E u p h e m i s  m и s. Der 
F a c h a u s d r u c k  Euphemismus  ist g r i ech i sche r  H e r k u n f t :  eu — ‘g u t ’, 
phem i  —  ‘s p r e c h e ’, b e d e u te t  al so ‘ve r sc h o n er n d e  U m s c h r e i b u n g ’. 
Wi r  v e r s t e h e n  u n te r  d ie s em T e r m i n u s  die  B e ze ic h n u n g  der  G e g e n 
s t a n d e  oder  E r s c h e in u n g e n  n ic h t  du rc h  g ew o hn l i ch e  B e n cnn ung s -  
wor t e r ,  so nd e rn  du rc h  U m s c h r e i b u n g  m i t  Hi l f e  eines  an d e r e n  W or te s  
od e r  sogar  e ine r  ga nz en  W o r t v e r b i n d u n g .  Diese u m s c h re ib e n d e  B e 
ze ic h n un g  ist n i c h t  im m e r  e ine v e r s ch on ern d e ,  doch  u n b e d i n g t  
e in e  den  Inbegr i f f  v e r s ch le i e rn de  U m s c h r e i b u n g .  So g e b r a u c h t  m a n  
s t a t t  des  W o r te s  Sterben fo lgende E u p h e m i s m e n :  Entschlummern, 
Ablebeti, der ewige Schlaf, die ewige Ruhe u. a.



E u p h e m ism u s

Die e up l Ki ni s t i s ch r  A u sd ru ck s we i se  isl n i ch t  al s  e ine  Be sonde r he i t  de r  deu t schen  
S p r a ch e  zu b e l r a ch t en .  In dieser  oder  j ene r  Weise  ist sie e iner  j e d e n  Sp ra ch e  eigen.  
Das  D e n k e n  und  der  E r k e n n l n i s p r o z e B  der Menschen s ind  allgemeinmenschlich, 
die Sp ra ch e  ist abe r  r ein  n a t i on a l .  Da  docli die letztere sowohl m i t  der objektiven 
W i r k l ichkeit wie  auch m i t  dem Denken verbunden ist, gibt es in verschiedenen 
S p ra c h e n  viele ahnliche oder gar zusammenfallende Erscheinungen. Dadurch sind 
auch gleiche sprachliche Kategorien zu erklaren, wie z. B. der Euphemismus. Daher 
finden wir auch in der russiselien Sprache viele Euphem ism en. So sagt m an oft 
s ta t t  умер: закрыл навеки глаза , почил, преставился, отошел в вечность, отпра
вился к праотцам , перешел в другой (лучш ий) мир, отправился туда, откуда не 
возвращаются u. a.; s t a t t  он лжет gebraucht man: он ошибается, он фантазирует, 
он обладает богатой фантазией usw.; s t a t t  пьян: навеселе, под мухой , заложил 
за галстук  usw.; s ta t t  черт sagt man: нечистый, нечистый дух, чох и. v. а.

Der Euphem ism us ist genetisch m it dem religiosen Tabu ver
bunden.

Das Tabu  (polynesisch verboten) ist eigentlich  eine m agisch- 
religios begrtindete M eidung verschiedener H andlungen, die sich  
auf Lebewesen, Gegenstande, Orte, Zeiten, Zustande, H andlungen, 
Speisen, Worter beziehen konnen. D iese Erscheinung finden wir bei 
den m eisten Naturvolkern. Vom Standpunkt der Sprachkunde aus 
unterscheiden wir von anderen Arten d a s  s p r a c h l i c h e  
T a b u ,  nam lich das Verbot, bestim m te Worter auszusprechen.

W ie v ie le  Forschungen zeigen, glauben manche riickstandige Vol- 
ker noch bis jetzt, dal3 zwischen dem Menschen und seinem  Namen 
eine i n n e re  V e r b i n d u n g  bes tehe ,  dafi die Gegenstande u nd  E r s c h e i 
n u n g e n  m i t  den sie zu b ez e i ch n e n d en  W o r t e r n  ide n t i sc h  se ien.  
Aus  der  a b e r g l a u b i s c h e n  Angst  vor den u n v e r s t a n d l i c h e n  und  d ah e r  
g e f a h r l i ch e n  N a t u r e r s c h e i n u n g e n ,  aus  der  U n m o g l i c h k e i t ,  s ie zu 
begre i fen  und  zu e r k la re n ,  su ch en  diese Volke r  M i t t e l ,  sich dagegen  
zu w eh re n ,  s ich d a v o r  zu r e t t e n .  U n d  da sie an  die  I d e n t i t a t  der  
W o r te r  und der  von  ihne n  be z e i ch n e te n  G e g e n s ta n d e  und  E r s c h e i 
n un g en  g la u b e n ,  v e r m e i d e n  sie es, diese B e n e n n u n g e n  au s zu sp re c he n ,  
un d  v e r su c h e n  sie d u r c h  ve r sc h i ed e n e  a n d e r e  W o r te r  oder  W or tv e r -  
b i n d u n g e n  zu er se tzen.  E b e n  auf  d iese Art  des T a b u s  ist der  E u p h e 
m is m u s  z u r u c k z u f u h re n .

Es g ib t  ve r sc h ie d e n e  Gri inde ,  d ie  das  E n t s t e h e n  von  E u p h e m i s 
men  v e r u r sa c h en .  Ih re r  H e r k u n f t  nach  ze r fa l len  d ie  E u p h e m i s m e n  
der  d e u t s c h e n  S p ra c h e  in v ier  G r u p p e n :  r e l igiose ,  soz ia l -m or a l i sc he ,  
p o l i t i s c h e  und  g e s e l l sc ha f t l i ch - as th e t i s ch e  E u p h e m i s m e n .

§ 101. Die a l t e s t e n  E u p h e m i s m e n ,  d ie  in d em  o b e n e r w a h n t e n  
T a b u  wu rz e l n ,  s ind  r e l i g i o s e  E u p h e m i s m e n .  Sie um-  
fassen die Begri ff e der  Re l ig io n  und  die  mi t  r e l ig iosen  und  a b e r 
g l a u b i s c h e n  V or s te l l un g en  v e r b u n d e n e n  Begri ff e des Lebens  und 
ai ich des Todes ,  der  K r a n k h e i t e n  usw.  Zu den  re in  r e l ig iosen  E u p h e 
m is m en  g eho re n  ve r sc h ie de ne  U m s c h r e i b u n g e n  der  W o r te r ;  Gott ,  
Teufel .  Man  h a t  sich ges cheu t ,  den  N a m e n  des G o t t e s  (der Got(er )  
unn i i t z  ini M u n d e  zu f i ihren,  d ah e r  k o m m e n  solche E u p h e m i s m e n



wie p o t - ,  pn / z  Wet ter ,  p o t z  B l i t : ,  /m l :  S t e m ,  der A U w iss c nd e ,  der 
Al l in uc ht ig e ,  Er ,  h i m m l  ischer Rich ter .

«. . . w e n n  dii vor  cieinem himm lischen Richter  d ich nicht  me  hr yen ierst». 
(II.  M a n i i )

l\. XInor: . . . Ich wo l l t e  u m k e h r e n  und  zu me i n e m  Va t er  gelin,  aber  der  
im Hi rnmel  spr ach ,  es soil n i cht  sein.  . . Kann  denn  ein grofier  
Si inder  noch u m ke h re n ?  Kin grofier  Siirider k an n  n i m m e r m e h r  
u mk e h r en ,  das  h a l t '  ich langs t  wissen konnen  — . . . j etzt ,  da ich 
Ihn suche,  wi l l  Er nicht ;  Er bedar f  j a  me i ne r  n i cht .  H a t  Er nicht  
Geschopfe  die Ful l e?  E i ne n  k ann  Er so leicht  missen,  und  dieser  
E i n e  bin n u n  ich.  (F r. S с h i 1 1 e r)

Statt heiliger Gott sagt man heiliger Bitnbam, heiliger Strohsack.
Statt 0 ,  Herr Jesus! sagt man: 0 ,  Jeru, Jerumi, Jenune, Jegerle, 

Jesu!
Man tragt Bedenken, auch den Namen des Teufels auszuspre- 

chen, als ob sein Nam e ihn herbeirufen konne,1 daher v ie le  Euphe- 
mismen der Art Teuxel, Teixel, Deixel, Deibel, Hetiker, Bose, Ver- 
sucher, Widersacher, Schwarze, alter, boser Feitid, Geier, Kuckuck,  
Popanz  u. a.

Verfluchte Goren, der D eubel soil euch holen! (W. В r e d e 1)

Weifi der Henker, pardon, aber das Leben ist eine richtige  K alam ita t .
(F. C. W e i s к о p f)

Verflucht, e ig en t l i ch  ‘v e r w i i n s c h t ’ , r ief  fr i iher  u n a n g e n e h m e  As- 
soz ia t io n en  m i t  den  re l ig iosen  V o rs te l l u n g en  v o m  G o t t e s f l u c h  her-  
vo r ,  deswegcn  s u c h te  m a n  dieses  W o r t  du r ch  ein an de res  zu um-  
s c h r e i b e n ; da z u  d ie n te  d ie  e n t s t e l l t e  F o r m  ve r f l ix t ,  d ie  auf  d iese 
Weise  z um  E u p h e m i s m u s  wu rde .  S t a t t  e in verf Inch ter l \ e r l  oder  
verf Indi te s  Wet te r  sagt  m a n  ein verf I ix ter Kerl ,  ver f l ix te s  Weller.

«Noch n i ch t  mtide? Ich gehe  hier  und  horche  auf  den Wi nd .  . , verfl ix tes  
W etter! . .» (T h. M a n n)

Die E r s c h e in u n g  des Todes ,  vor  d em  die Menschen  sicli so sehr  
f i i r ch ten ,  h a t  auch  vie l e E u p h e m i s m e n  ins Leben  gerufen .  So g ib t  
es s t a t t  T o d  e ine Re ih e  von  E u p h e m i s m e n :  Vetter  He in,  Knochen-  
tnann,  Sensenmann,  S treckebein  u. a.  S t a t t  des S u b s t a n t i v s  Ster-  
beti — Trennung,  Hinscheiden ,  Ab leben,  A u f lo su n g ,  H e im ga n g ,  Hin-  
tr i t t ,  H i n g a n g  u. a.

Der  s c ha u t e  ihn  an aus  se inen grof ien,  t r euherz igen ,  b l au eu  Augen  iiber der 
l angen Nase.  und  w ah re n d  er in u m s t a n d l i c h e n ,  b iederen  W o r t e n  seine T ra u e r  
b e k u n d e t e  iiber den Hingang des v i e l ge l i eb t en  O h e i m s  b e d a c h te  er schwer-  
fal l ig die Vo r wande .  (L F e ti с h t w a n g e r)

D ah e r  g i b t  es auch  eine  Menge E u p h e m i s m e n  zu d em  Verb 
sterben.  E in e  C h a r a k t e r i s t i k  dieser  E rs c h e in u n g  f in de n  wir  bei 
K- N y ro p :  «L. Morand i  ha t  vo r  e in ig en  J a h r e n  u n t e r s u c h t ,  ‘auf 
wiev ic le r l e i  A r t en  m a n  in 11 a lien s t e rb e n  k o n n e ’ und  ha t  de re n
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1 D a h e r  das S p r ie h w o r t  W enn man den 'Teufel n e n n t ,  k o m m t  er herbeigerennt.



E u p h e m ism u s  101

ungefahr  zvveihundert  ge f un de n ;  die  d o p p e l t e  Zalil ha t  m a n  ini 
Dcu t s che n  nachgewiesen .»  1 H ie r h e r  gehore n  fo lgende Verb en :  ein-  
schlummern ,  en t sch lummern ,  hint ibergehen,  heimgehen,  versche iden , 
l i inuntergehen,  ausleiden ,  erblassen,  erbleichen.

F.r dachte:  , Man  sagt  n u r  von e i ne m Toten ,  er ha t  ausgelit ten.  ‘ (L.  F r a n k }

Da s  miisse ins Geld  ge l aufen  sein,  wie  die He r re n  sich aus rec hnen  konn t en ,  
und  dabei  sei zu bedenken ,  daB se ine Ge ma h l i n ,  in deren A r m en  er d anach  
verschieden, vol l i g  mi t t e l l os  h i n t e r b l e ibe .  (T h. M a n n)

Als e u p h e m is t i s c h e  U m s c h r e i b u n g e n  von  sterben  d i e nen  auch  
vie le  W o r t v e r b i n d u n g e n :  zur ew igen  Ru he  gehen,  dem Gebote der 
N a t n r  folgen,  fiir im m er  e inschlafen,  d ie  Augen  schliejien,  den Gei s t  
aufgeben,  in d ie  Woh nun g  des Fr iedens  kommen,  n ic h t  tnehr unter  
den Lebenden sein,  den l e t z t en  A t e m z u g  tun,  seine S tu n d e  i s t  ge- 
kotnmen  usw.

«Du weiBt ,  J a c q ue s ,  me i n  V a t e r  ist schwer  l e idend.  E r  k a n n  jederze i t  das 
Zeitliche segnen, d an n  sol Ist du  T a u s e n d e  haben ,  so viele  Ta u s en d e  du nur  
i mmer  bra Lie list und  w u n s c h s t . » (B. K e l l e r m a n n )

Es s ind auc h  so lche E u p h e m i s m e n  zu e r w a h n e n  wie  d ie  irdischen  
Uberreste,  d ie  irdische Hi i l l e  s t a t t  Leiche,  d ie  l e t z t e  R u h e s ta t t e  s t a t t  
Grab, der l ie i l ige  O r t , der g u t e  Ort ,  Gottes Acker  s t a t t  Friedhof  u.  a.

§ 102. Die  zwe i t e  G r u p p e  von  E u p h e m i s m e n  —  d ie  s о z i a I - 
in о r a 1 i s с h e n — w u r d e  du rch  a n d e r e  U r s ac h e n  al s die  rel i -  
giosen,  n a m l i c h  du rc h  v e r sc h ie de ne  e t h i s c h e  N orn ie n  der  G es e l l 
sc ha f t ,  bed in g t .  A\anche dieser  E u p h e m i s m e n  sp ie ge ln  die  N o r m e n  
des m e n sc h l i ch e n  B e n e h m e n s  in der  G ese l l scha f t  w ide r .  Mit  der  
E n t w i c k l u n g  der  Klassengese l l scha f t  e n t w i c k e l t e n  s ich au c h  v e r 
sc h iedene  n eg a t i v e  soz ia l - rnora l i sche  E r s c h e in u n g e n .  Z ug l e i ch  s ind  
abe r  auch  so lche e t h i s c h e n  N o r m e n  des m e n sc h l i c h e n  B e n e h m e n s  
und  der  Moral  e n t s t a n d e n ,  d ie  fiir d ie  Klassengese l l scha f t  der  f euda-  
len und  кар i t a I ist i schen E p o c h e n  ty p i s c h  s ind .

«We nn  wir  n u n  aber  sehn,  daB d ie  drei  Klassen  der  mo de rn e n  
Gese l l scha f t ,  d ie  E e u d a l a r i s t o k r a t i e ,  d ie  Bourgeo i s i e  u n d  das  P r o 
l e t a r i a t  j ede ihre beso ndre  Moral  h a b e n ,  so k o nn en  wi r  d a r a u s  nur  
den  Sch luB z iehn ,  daB d ie  Mensch en ,  bew uB t  od er  u n b e w u B t ,  ihre 
s i t t  1 ichen A n s c h a u u n g e n  in l e t z t e r  I n s t a n z  aus  den p r a k t i s c h e n  
V er h a l tn i s se n  schopfen ,  in de ne n  ihre Klas sen la ge  begr i in de t  ist — 
aus  den  ok o n o m is ch e n  V er h a l tn i s se n ,  in d e ne n  sie p r o d u z ie re n  u nd  
au s t aus ch en . »  2

I n d e m  d ie  he r r schendei i  K lassen d ie  n e g a t i v e n  S e i t e n  des  Le- 
bens  zu v e r h e im l i c h e n ,  zu ve r sc h le ie rn  v e r su c h t en ,  g e b r a u c h t e n  sie 
m i l d e r n d e  U m s c h r e ib u n g e n ,  d.  h. w ie de ru rn  E u p h e m i s m e n .  Die

1 К.  X у г о p,  Das  Leben  der  Wor te r ,  Le ipz ig  1903, S. 16.
- F  r. E n g e  1 s, H e r rn  E u g e n  Di ih r ings  U m w a l z u n g  der  Wis senschaf t ,  B e r 

l in 1953, S. 113.

(3 Л. Искоз,  Д. Ленкова



IG2 der B ereicherung  des deu tschen  W o rtscha tzes

umfasseu  ve r sc h ie de ne  Se i t en  des gese l l s cha f t l i ch en  Lebens  und  in 
er ster  L i n i c  das  G eb ie t  der  n e g a t i v e n  soz ia l - mo ra l i sc h en  E r s c h e i 
n u n g e n  (das Sau fen ,  der  D ie b s ta h l  und a n d e r e  Ver bre che n  und 
Laster ) .

Das  W o r t  Liige  w i r d  d u r ch  His tor ic ,  Anekdnte ,  Chronik,  Unwahr-  
h e i t  u in sehr i eben .  Das  Verb l iigen — du r ch  dick fen, phantas ieren,  
eine lebluifte P h a n ta s i e  haben,  d ie  W ah rk e i t  verschweigen,  das lange  
Messer handhaben,  spinnen  usw.  So sagt  m a n  iiber Mt i nchhausen :  
er habe d ie  K u n s t  vers tanden  zu liigen oder  hof l icher  gesag t  das  
l ange Messer  zu handhaben .  S t a t t  betriigen g e b r a u c h t  m a n :  jemun-  
detn ein X  fiir ein U vormachen; j e m an de m  einen Bciren aufbindeir,  
jemanden h ine in legen,  einsei fen,  h inters  L ic h t  f  till re n , z u m  besten 
huben.

Wi r  w a r en  stolz,  und  wi r  s ind es noch liier in d i es em Z i mm er ,  wei l .  . . wi r  
uns  n i cht  hinters Licht fiihren lassen.  (A. S e g h e r s)

Das S auf en  ist au c h  eine  n e g a t i v e  E r s c h e in u n g  des m e ns ch l i ch e n  
Lebens ,  die  zur  E n t s t e h u n g  e iner  Menge  von  E u p h e m i s m e n  f i ihr t .  
So sagt  m a n  s t a t t  sau fen ,  sich be t r in k en  —  sich bencbehv, einen  
Tropfen  iiber den D u r s t  trinketv,  zu l i e f  ins Glas sehen; zu v i el  a u f  
die L a m p e  giejjen; sick ein L i c h t  anz i inden ,  un i  sick d a t n i t  h e i m -  
zu leuch ten; e i n ig e  h i n t e r  die  B i n d e  giej jen.

«Be t r in ke n  sagen Sie? W a s  fiir ein luiBl iches Wor t !  B e t r inken ,  und  dabei  
wollen wir  nur  ein biBchen lustig sein!» (F. C. W e i s к о p f)

<■ Re ch i  so!» l obt e  der  ihn,  « i mmer  noch eins h in te r  die Binde!» (F. C. W e i s • 
к о ]) f)

A n s t a t t  bet runken  sein  — sc k ie f  oder  schwer ge lad en  haben; zu 
v ie l  de:s' Guten ge t an  haben; schwere A u g en  h a b e n ; benebel t ,  ange-  
ke i t c r t ,  berausckt ,  blatt ,  e in bij jeken l u s t i g  sein  u. v. a.

Und  er r ede t e  so viel ,  dafi es schien,  als sei er schon nach  de m er s ten  Gl;is- 
clien angeheitert.  Nach de m d r i t t e n  oder  v i e r t en  war  er es wi rk l i ch .  
(F. C. W  e i s к о p f )

«Aber  Geld  habe  ich n i ch t  bei mir!» «Ich a u c h  nicht !» g r i ns t  Negermeier ,  
der  schon kra f t ig  vorgelegt hat.  (H. F a l l  a d a)

An ob ige n  Be i sp ie l en  sehen wir ,  da!3 d iese E u p h e m i s m e n  v e r 
sch ie d e ne  G r a d e  der  B e t r u n k e n h e i t  s c h i l de rn  — v om  le i c h t en  Ange-  
h e i t e r t s e in  bis  zum  Sehw erg e l ade ns e in ,  abe r  im m er  d ie nen  sie zur  
Ver sc h l e i e ru ng  dieser  Ers ch e in un g .

Die L e i den sc haf t  fiir das  K ar t en sp ie l  wi rd  auch  al s Las t e r  bet racl i -  
t e t ,  und deswegen  g ib t  es e n t s p re c h e n d e  E u p h e m i s m e n :  e in fach  
sp ie len ,  d a n n  aus  dem Gesangbuck m i t  32 B ld t t e r n  s ingen ,  das Ge- 
sungbttch s f e t s  bei sich tragen,  das Gesangbuck vornektnen,  das Buck  
der K d n i g e  aufschlagen.

« W e n n wir  ihr Geld  gaben ,  Minna?» «Sie w u r de  es doch nur  ihni  geben.  gnii- 
dige Frau ,  l iul er wiirde es ver spie len.» . .«Was Sie bloB denken!  Er  wi rd 
doch nicht  inehr spielen, wo er j e t z t  v e r he i ra te t  ist!» (H. F  a 1 1 a d a)
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Nat i i r l i ch  ruft  auch  die  P r o s t i t u t i o n  — diese Beg le i t e r sc he i i iu ng  
des K a p i t a l i s m u s  — v ie le  E u p h e m i s m e n  he rvor .  D ah e r  sagt  man  
l ieber  letch tes Madchen ,  Freudenmadchen ,  D i m e , D a m e  der Hulb-  
m'.It, so eine  u. a.  als  Hure,  Pro s t i tu i er t e .

Du i rrst  dich,  ich b in  n i ch t  so eine.
I ch b in  n i cht  so e ine  kl e ine  Mamsel l  
So eine wel sche  Lore t t i n .  (H.  H e i n  e)

Auf d e m  Geb ie t  des V er b re ch e n s  g ib t  es au c h  e ine Menge  v o n  
ve r s e h l e i e r n de n  U m s c h r e ib u n g e n .  So sagt  m a n  s t a t t  s t e h l e n : kletn-  
men, k lanen,  mail sen, s l i b i t z e n ,  lunge Finger haben,  eine tun sich 
gre i fende T a t i g k e i t  en twicke ln ,  e t wa s  m i t  gehen heiften ( lassen),  
S e h e lm f  inger an den Han den haben,  eine kle ine L’nregehnaJ! ig ke i t  
begehen, lange Finger  tnaehen, Finger n ich t  in der Tascl ie hul t en,  
Me in  und  De in  verwechseln,  engl isch einkatifen  u.  v.  a.

Die  Mal i lke,  die m an c h m a l  was aus  den M a r k t b u d e n  tnitgeheii lief], (lit 
k o n n t e  auch  G r u n d  zur  Angst  haben .  (A. S e g h e r s)

E i nb re c h e n  — in ein H a u s  e i nb r echen  — s t eh l en  — organisieren n a n n t e  man  
so etwas .  (H.  G 1 6 с к I e)

Der  a nd r e  aber  machte sp a t e r h i n  geographische Untersuchungen iri fremden 
Taschen. (H.  H e i n e)

Fiir das  Verb to ten s ind  fo lgende  E u p h e m i s m e n  v o r h a n d e n :  s n h  
en t l edigen,  unschadl i eh  tnaehen, er led igen,  umlegen,  aus deni WVgc 
schaffen,  sich vom Halse  schaffen,  verschwinden  lassen,  k a l t  tnaehen , 
tun d ie  Ecke br ingen  u.  a.

« We nn  ich d i ch  recht  ver s t ehe ,  w uns chs t  du  also,  dafl  er um die Ecke ge 
b rach t  wird?» (B. B r e c h t )

Sie wi i rden ihn  ein S t u c к von  d e m  A u t o  e n t fe rn t  umlegen, u m sich Lilian 
n e h ml i c h k e i t e n  zu e r spar en .  (A S e g h e r s)

M a n c h m a l  lai3t m a n  das  W o r t  e i n fach  aus ,  und  dieses  Au s la sse n  
des W o r te s  sp ie l t  die  Ro l l e  e iner  e u p h e m i s t i s c h e n  U m s c h r e i b u n g :  
geh z u m  . . . a n s t a t t  geh z u m  Teufel ,  . . . l ausend  a n s t a t t  p o t z  tau- 
send  u. a.

«Ich wo l l t e  die Wasse r l i l i e  besuchen;  es ist aber  n i c h t s  d a r au s  geworden.»  
«Das v e r s t e h t  wi ede r  e i nma l  kein Mensch!» sagt e  Er i ch .  «Was  tausend i i a t t es  
du denn  mi t  der  Was se r i i l i e  zu tun?» (T b. S t o r m )

Die B e s t r a f u n g  des Ver bre che ns  k a n n  a u c h  d u r ch  u m h i i l l e n d e  
E u p h e m i s m e n  u m sc h r i e b e n  w erden .  So sagt  m a n  s t a t t  ins Gefdngnis  
komtnetv an obr igke i t! i che K o s t  kommen,  zu Vater  P h i l i p p  kommen,  
auf  Wasser  und  В  rot  g es e t z t  werdeiv,  s t a t t  im  Gefangnis  s i t ze n  g e 
b r a u c h t  m a n :  s i t zen ,  Z e i t  h i n ter  Schlojj  und  R ie g e l  ve rbr in gen , 
s ta a t l i c he  En t f e t t u n g sk u r  durchmachen,  h in te r  schwedischen Gardi-  
nen s i t z e n  u. a.

Henker  h e i fit der ungenannte M an n ,  Hauptkass ierer ,  Me is t e r  
P et er ; das S ch a fo t t  — die Ab t e i \  d i e  G ui l l o t i n e  —  die W i twe\  
Handfesse ln  — Mansche t ten,  Ar mbd nde r ,  Brassele t te ,  h inrich ten

6 ..
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trocken barbierew, hingerichtet werden  — eine hanfene H alsbinde be
kommen, m i t  der Jungfer Hanfin Hochzeit machen, durch eine allzu. 
enge K raw atte  sterben u.  a.

. . .und starb in London durch e in e a llz u  en ge K raw atte , die sich von selbst 
zugezogen, als ihm ein koniglicher Beamter das B re tt  unter  den Beinen 
wegrifl. (H. H e i n e )

§ 103. Zur  d r i t t e n  Gruppe gehore n  d i e  p o l i t i s c h e n  
E u p h e m i s m e n .  Diese w e r d e n  zu b e s t i m m t e n  po l i t i s c h en  
Zweck en  g eb i ld e t  und  g e b r a u c h t .  D ie  Bourgeo i s i e  s t r e b t  im m er  nach  
V e r sc h l e i e ru ng  ihrer  r a u b e r i s c h e n  T a t i g k e i t ,  u m  d a m i t  d ie  b r e i t e n  
V o lk sm a ss e n  be t r t igen  zu k o nn en ^  Zu d iesem Zweck  g e b r a u c h t  sie 
oft  F r e m d w o r t e r ,  d ie  d em  Volk  u n l d a r ,  u n v e r s t a n d l i c h  s ind .  Solche 
E u p h e m i s m e n  sp ie l en  in der  P o l i t i k  der  k a p i t a l i s t i s c h e n  S t a a t e n  
eine  w ic h t ig e  Ro l l e .  So g e b r a u c h t  m a n  Annexion  s t a t t  Landerraub,  
N a t i o n a l s o z i a l i s t e n  s t a t t  Faschis ten.  Viele po l i t i s c he  E u p h e m i s m e n  
s ind in der  d eu t sc he n  S pr a ch e  zur  Zei t  des zw e i t e n  W e l t k r i e g cs  
e n t s t a n d e n .  Die  F asc h i s t en  v e r su c h te n  d a d u r c h  ihr  P re s t ig e  zu r o t 
t e n  u nd  die  Sage von  der  U n b e s i e g b a r k e i t  der  d eu t sc h e n  H i t l e r -  
a r me e  a u f r e c h tz u e r h a l t e n .  So s p r a c h e n  sie von  der  Frontverki irzung,  
von  elas t ischer F r o n t , v o m  bewegl ichen Ve r t e id ig u ng sk r ieg u. a. 
und v e r sc h l e i e r t e n  d a m i t  ihre N ied er l ag en .

Auch  po l i t i s c he  E u p h e m i s m e n  w erd en  in der  sc ho nen  L i t e r a t u r  
au s g e n u tz t .

«Die F ro n t  s teht»,  e r k l a r t  der  Heinz .  «Dar an  zwei fe l t  h ier  ke in  F a c h m a n n .  
Das elastische Absetzen in e inze lnen  Ab s c hn i t t e n  ist im G r u n d e  unsre  пене 
Ub e r ra sc h u ng s fo rm.  (F r. W  о 1 f)

V er b re i t e t  w a r e n  im fas ch i s t i s che n  D e u t s c h la n d  auch E u p h e m i s 
m e n  den F a i t  er ledigen,  Schlufl  machen,  f e r t igmachen ,  verschwin- 
den lassen, sc ha ch ma t t  setzen  s t a t t  erschiefien.

§ 104. Die  v i e r t e  G r u p p e  b i l de n  d ie  s o g e n a n n te n  g e s e I 1 - 
s c h a f t l i c h - a s t h e t i s c h e n  E u p h e m i s m e n .  Die 
Gese tze  des A n s t a n d e s  v e r l a n g e n  es, da(3 das  U n a n g e n e h m e ,  das  G e 
me ine ,  d a n e b e n  auc h  E r w a h n u n g e n  ve r s ch ied en er  na t i i r l i ch e r  Ver- 
r i c h t u n g e n  des Korper s  g em ie de n  oder  v e r h u l I t  w er de n .  Aus d iesen 
Gr i in den  e n t s t e h e n  fo lgende  E u p h e m i s m e n :  Hauschen,  T o i l e t t e ,  Ka-  
b in e t t ,  e in gewisscr  Ort ,  A b t r i t t ,  N u m m e r  N u l l ,  Appar len ien t ,  Lokns,  
Befreiungss te l l e ,  Gelegenheit ,  Kammerchen  fiir Abort', Gcsafl fiir 
Arsclr,  Guter  (oder  in der) H of fnu ng  sein,  in anderen U m st a n de n  
sein fiir schwanger  sein.

<;Ja, sind Sie d e n n  wirklieh u nd  w ahrhaft ig  in der Hoffnung?» «Ja j a ,  ganz  
r icht ig!» (L. F r a n k )

lir k onn t e  Dora  Br ee t poo t  um so weni ge r  diesen A u f t r i t t  zu rnu ten ,  als er 
sei t  ges t e rn  wuf i t e ,  dafi  sie in andern  Umstanden sei. (FI. M a n n)



Euphemismus ЮГ.

Zu diesen Euphem ism en gehoren auch solche wie dem K i n d e  
das Leben schenken, das K in d  zur W elt  bringen  statt gebaren  und 
zur W e l t  kotnmen, das L ich t der W elt  erblicken sta tt geboren werden.

Fiir das ganze H au s  bekame sie je tz t  doch kaum  so viel, wie schon allein 
das Trinkgeld betragen wird, das einst die griinverschleierten, vornehmen 
Englanderinnen  dem Dienstmadchen geben, wenn es ihnen die S tube zeigt, 
worin ich das L icht der W elt  erb lick t. (H H e i n e )

Die Menschen scheuten sich , die Worter K r a n k h e i t ,  krank,  wahn-  
s i n n i g  u. a. auszusprechen, daher sagt man statt krank: unpafi l ich,  
n i c h t  wohl ,  le idend;  statt K r a n k h e i t : Unw ohl se in ,  Unpafi l i chkei t .

Sie ist ,  da  ich u np afilich  bin,  h e u t e  n a c h m i t t a g ,  urn E i n k a u f e  zu ma chen ,  
a l l e i n  u nd  ohne  Be g le i t u ng  h i n a b  in den Kur or t .  (T h. M a n n)

Sie  s ind  vor i ibe rgehend  u n p afilich , Mynhe e r  Pee p e r ko rn ,  — eine a k u t t  
U npaB lichkeit, eine  U n p afilich k eit von A k t u a l i t a t  (T h M a n  n)

S t a t t  er i s t  w a h n s in n ig  s ag t  ma n :  er i s t  g e i s t e sk ra n k , v e r s t o r t , 
s innesverwirrt ,  n ich t  bei  S i n n e n , n ich t  rich t i g , i ibergesehnapp /; es 
ra p p e l t  bei  ihtn im Oberstiibchen; er h a t  n ic h t  a l l e  in Ordnung\  bei  
dem i s t  e ine Schraube los\ von a l i en  gu ten  Geis tern verlassen sein\  
ni ch t  a l l e  Tassen im Schrank  haben-, einen K n a c k s , einen Vogel,  
einen Sparren haben.

Ich h a t t e  schon i mme r  an i h r em  Ve r s t an d  gezwei fe l t ,  aber  nun war  ich iibei 
zeugt ,  dafi  sie einen Knacks hatte .  (T b. H  a г у с li)

E i n m a l  h a t t e  der  J u n g e  gef ragt :  « W a r u m  ist die F ra u  R ho d e  so i romm?»
—  «Wei l  s i e ’n Vogel hat», e r wi de r le  die  G r o B m u t t e r  sofor l .  (W.  B r e d  e l l

«Bist du d enn  von al i en guten Geistern verlassen?» (W H r e d e l )

We r  du tn m  ist ,  der  h a t  das P ul ve r  n ich t  erfunden-,  ist anspruchs-  
los, e i n f a l t i g ,  harmlos ,  unschuld ig ,  ein g u te r  M ens ch ; h o l t  keine  
Sterne  vom H i m m e l .

D u rc h  E u p h e m i s m e n  w e r d e n  m a n c h m a l  ve r sc h i ed e ne  Schinipf -  
w o r t e r  e r se tz t .  So sagt  m a n  z. B.  a n s t a t t  S e h l i n g e l  — so ein Ind i-  
v i d u u m !  Subjek t!  K er l l  He ld! ,  a n s t a t t  F e i g l i n g  — Groper He ld ! , 
s t a t t  Betrliger  — Eh re n m a n n ! , s t a t t  Luder  —  so eine Person! , s t a t t  
S a k r a m e n t  s ag t  m a n  abgek i i r zt  Sakra.

Pf i s t e r e r ,  g er adezu  e r los t ,  b r ach  aus:  «Him melsakra!  Da s  ist doch end l i ch  
ein Erfolg!» (L.. F e u c h t w  a n g e r )

M a n c h m a l  wi rd diese  Art  des E u p h e m i s m u s  sogar  i ibe r t r i eben  
und  ge h t  in d ie  sp r a c h l i c h e  Ziererei  i iber,  n a m l i c h  in den  J a r g o n  
der  b t i rge r l i chen  Kjasse,  fiir d ie  sogar  solche W o r te r  wie  Hosen,  
schw i t z en ,  dick,  nackt ,  N ac k th e i t  u n a n s t a n d i g  sc he inen ;  s t a t t  dieser  
w e r d e n  u m h u l l e n d e  U m s c h r e i b u n g e n  g eb i l de t :  Be inkle i d e r , d ie  Unaus-  
sprechlichen,  transpiri eren,  korpulent ,  unbekleide t ,  Ada tns -Eva-  
kos t i im  u. a.

U n d  d a n n  fuhr  er in s e i nem l a n gs ame n ,  pedant i scher i  A m t s t o n e  fort: «Es 
dirrf te das  bes te sein,  ihn zu B e t t e  zu b r i ngen .  . . ein b i f i ehen Ki nd e r pu lv er ,  
v i e l l e i ch t  e in  Ta f i chen  K a mi l l e n t e e  z u m  Transpirieren» (T h. M a n  n)
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Die E u p h e m is n ie n  der s p r ac h l i c h en  Ziererei  s ind  von  den Libri- 
gen G r u p p e n  der  E u p h e m i s n i e n  zu un te r sc he i den .  Die  me i s t eu  
E u p h e n i i s m e n  be re ich e rn  d ie  S y n o n y n i i k  und d ad u r c h  auch  den  
W o r l b e s t a n d  der  Spra che .  Die E u p h e m i s m e n  der  sp r ach l  ichen 
Ziererei  ver folgen abe r  h a u p t s a c h l i c h  den  Zweck die W i r k l i c h k e i t  
abs ic l i t l i ch  zu en t s t e l l e n ,  u m  d ie  S p ra c h e  der  so g e n a n u te u  Ober -  
sc h ic h t e n  der  Klassengesel l scha f t  von der  des Yolkes  a b z us o n de rn .  
So lche  E u p h e m i s n i e n  v e r u n r e in i g e n  me i s t en s  die Sprache .

§ 105. Der  E u p h e m i s m u s  ist e ine in der  S pr a ch e  v e r b r e i t e t e  
E r s c h e i n u n g  und  e n t s t e h t  auf  ve r sc h ie de ne  Weise .  Es lassen sich 
me h re re  Mi t t e l  der  B i l d u n g  von  E u p h e m i s m e n  aufze ic lmen :

1. Das  v e r b r e i t e t s t e  Mi t t e l  der  B i l d u n g  von E u p h e m i s m e n  ist 
d i e  m e t a p h o r i s c h e  U b e r t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i c h n u n g ,  wobei  hier  
d ie  Re de  n icht  nur  von e in ze lnen  W o r t e r n ,  sonde rn  auch von W'ort- 
v e r b i n d u n g e n  se in k an n ,  so z. B. he imge hen , erbleichcn  s t a t t  ster
ben ; verri ickt , eine Sell rati be /<>s haben s t a t t  wa h n s in n ig  sein; Sen-  
sentnann  s t a t t  T o d ; himtn l i seher  R i ch ter  s t a t t  Gott .

2. Die  m e t o n y m i s c h e  U b e r t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i c h n u n g  ist 
auc h  ein g eb ra uc h ] i ch es  Mi t t e l ,  E u p h e m i s m e n  zu b i l de n .  l l i er l ier  
gehore n  L'nsichtbarc  s t a t t  G o i te r ; der А I Iwissende,  der A l l m d c l i t i g e  
s t a t t  G o t t ; der Base  s t a t t  T eu fe l ; h in ter  Sch I op und  Ri ege l  sein 
s t a t t  im Gefdngnis  s i t zen.

3. Die  L i t o t e s  kann  auch  ein Mi t te l  der  B i ld u n g  von E u p h e -  
l i i ismen werden :  unpdpl i ch ,  n ich t  wohl  s t a t t  kr ank ; nich t  bei S innen  
s t a t t  wall ns innig\  ein bifichen It ts/ ig se in , angehei te r t  sein s t a t t  
betrunken se in ; U n wa hr he i t  s t a t t  Lug e ; eine kle ine i n  regel map ig
k e i t  begelten s t a t t  stehlen.

4. Die E n t l e h n u n g  d ie n t  auch  als Mi t t e l  der  B i l d u n g  von E u p h e 
m is m en :  a) aus  f r e m d en  S pr a ch e n  — n a iv  s t a t t  dutn tn ; Historic ,  
A ne kd o t e  — Liige; t ranspir i eren  — schwi t zen\  Annexion  — Ldnder-  
ratib\ To i l e t t e ,  K a b i n e t t  — A b o r t ; b) aus  D ia l e k te n  — Detihel  s t a t t  
Teufel .

5. Die  W o r t b i l d u n g  ka n n  auch  in e i n igen  1'al len e in Mi t te l  zur 
B i l d u n g  von  E u p h e m i s m e n  se in ,  z. B. Beink le ider  s t a t t  Hosen.

6 . J a r g o n i s n ie n  werden  au c h  als Mi t te l  der  e u p h e m i s t i s c h e n  
U m s c h r e i b u n g  v e r w en d e t :  klauen,  s t i b i t z e n ,  man sen s t a t t  stehlen-, 
Mansehe t t en ,  Brassele t t e  s t a t t  Handfesselrv,  ins Gras beijjen s t a t t  
sterben.

7. A bs ic h t l i c h es  R a d e b r e c h e n  scha ff t  auch  E u p h e m i s m e n :  P o t z  — 
Gott', J e m ,  Jetnine,  Jegerle  — Jes us ; Deibe l ,  Teixel  — Teufel', ver- 
f l i x t  — verf Inch t.

8 . E u p h e m i s m e n  e n t s t e h e n  auch  du rch  E l l ip se  c in ige r  W o r t v e r 
b in d u n g e n :  sp ie len  s t a t t  Ka r t en  spielen,  so eine  s t a t t  so eine  
D i m e ,  s i t zen  s t a t t  im  Gefangnis  s i t zen,  Geh zum!  s t a t t  Geh zu m  
Teufel!
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9. Auch i roni scher  W o r t g e b r a u c h  t r ag t  zur B i ld iu i” von I m p h e  
m i s m e n  bei ,  was  du r c h  die  I n t o n a t i o n  oder  du rch  d ie  B e h a u p t u n g  
des Gege n te i l s  e r r e i ch t  w i r d .  M a n  sagt :  Das  ist  recht  ne t t  von dir! 
E in  net  ter KerH Bin  groper He ld!  Schon! Das  ist  die  rechte Hulie! 
Ei ne  schdne Geschiehte!

Aber  w i t  sagt  I lmen denn ,  dafi  ich e t was  ande res  mi t  diesen Dingen  beab-  
s i ch t ig t e ,  als sie ein w en i g  zu be t rach t en? !  Hi ibsche Sachen,  das! (T b. M a n n)

Ma n m c in t  dabe i  abe r  ge ra de  das  ve r sch le ie r t  au sged r i i ck te  
Gegen te i  I .

Es ka nn  s ich au c h  uin das  Gegen tei  1 des Genie in te i i  h a n d e ln ,  
w en n  m a n  zur  e u p h e m i s t i s c h e n  U m s c h r e i b u n g  ein auderes ,  me is ten -  
te i l s  g an z  un pa ss end es  W or t  g e b r a u c h t .  So s ind  die W or te r  Kueku ck , 
Strohsack,  Hauptkass ierer  i ron ische  e u p h e m is t i s c h e  U m sc hre ibu n-  
gen fiir Teufel ,  Golt ,  Henker.

Ih re r  s t i l i s t i sc he n  E a r b u n g  nach s ind  d ie  E u p h e m i s m e n  ver- 
s c h i ed e n ar t ig :  m a nc h e  von ihnen s ind  st i  1 i s t isch n e u t ra l ,  wie der 
Bose,  der Schwarze ,  der Widersaeher  — T eu fe l ; a n de r e  f a m i l i a r  
oder  sogar  grob gc fa rb t :  ins Gras beipen,  d ie  Ra i i e se he n  von unten  
begucken s t a t t  sterben.

«Wir  haben  keine Lust ,  ein paa r  Tage  vni Beendigi ing  d i c e s  g lor rc i chen 
Feld/ .uges ulis UDch die Radie schen  von un t en  zu begucken. ; .  (H.  < i I f> с к I e)

Die d r i t t e n  dagegen  gehore n  z um  geh o b e ne n  St i l :  entsch lutn- 
mern s t a t t  sterben.

Kanin  zwei  Mi n u t e n  a l l e in  gelassen,  f anden wir  ihn beini  h i n l r e t e n  in sei- 
nem Sessel r uh i g  e n t s c h l u m m e r t  — aber  fiir i nuner  ( I ' r.  I£ n g e I s)

§ 106. Die B i l d u n g  von  E u p h e m i s m e n  ist g e u o h n l i c h  durch  
die  T a l i g k e i t s s p h a r e  der  S p re c h e n d e n  be d i ng t .  D ah e r  lal.3t s ich oft 
der  beruf  1 iclie C h a r a k t e r  m a n ch e r  E u p h e n i i s m e n  aufwei sen.  So wird 
e in und derse 1 be Begri ff  sterben in ve r sc h ie de nen  B e ru f sg r u p p e n  ver- 
sc h ie d e n a r t i g  ausgedr i i ckt :  der  Mat rose  l i iuft  in den Hafen ein\  der 
B e rg n i a n n  f i ihrt  in die  Grube\  der  B e a m t e  w i r d  in eine andere We l t  
versetzt',  der  A n w a l t  t r i t t  vor einen hoheren R i c h t e r ; der  G e l e h r t e  
g i b t  den Geis t  аир, der  P fa r re r  segnet das Zei t l i che;  der  S o ld a t  b le ib t  
auf  dem Pla t ze \  der  Re i se nde  z i eh t  die  Re i ses t i e fe l  air, der  Ge- 
s a n d t e  w i r d  abgerufen.  (Vgl.  russ.  предстать перед ct/дом всевышнего,  
остаться на месте , отправиться в дальний пить, сыграть  
в ящик, отдать концы, бросить якорь  и. а.)

Die  B i l d u n g  der  E u p h e m i s m e n  ist e in s t a rke r  Anre iz  fiir die 
W or t s c h o p f u n g ;  das  Ver ia ng en ,  den  Begri ff  zu ve r sc h lc ie rn  und  zu 
um sc h re ib e n ,  v e r u r sa c h t  d ie  N o t w e n d i g k e i t ,  neue  W o r te r  und  Wort-  
v e r b i n d u n g e n  zu schaf fen.  Auf  diese Weise  ko n im en  ve r sch iedene  
s i n n v e r w a n d t e  W o r te r  in die de u t s ch e  Sp rache .  So hat  z. B. das
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Wort  sich bet rinken  e in ige  M u n d e r t e  V a r i a n t e n , 1 d ie  se lbs tve r -  
s t a n d  1 ich s t i Ii s l isch v e r s eh ied cn  ge f a rb t  s ind .

Der  lLuphc ini smus  ru f t  au c h  die  E n t s t e h u n g  neuer  B e d e u t u n g e n  
der  schon  cx i s t i e re n d en  W o r te r  he rvor .  So b e k o m m e n  die W or te r  
der Bose,  der Widersacher,  d i e  Phan tas ie ,  en t s ch l umm ern  u. v.  a. 
infolge der  e u p h e m i s t i s c h e n  U m d e u t u n g  neue s e m a n t i s c h e  S cha t t i e -  
ru ng eu ,  was  zur  B i l d u n g  von  S y n o n y m e n  fi ihr t  (der Bose  — der 
Teufel ,  Phunlus ie  — Lilge).  In die ser  H in s i c h t  ist der  E u p h e m i s 
mus  al s s e i n a n t i s c h - w o r t b i l d e n d e  Ka t eg or ie  zu b e t r a c h t e n ,  d ie  den  
d e u t s c h e n  W o r t b e s t a n d  sowohl  q u a l i t a t i v  wie  au c h  q u a n t i t a t i v  
be re iche rt .

§ 107. In e i n em  und  d e m se lb en  W o r t  kon n en  g le i chze i t ig  ver-  
sch ied en e  Prozesse  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  vor  s ich gehen.  So b e 
d e u t e te  d a s  W o r t  Scharlach  (aus l a t .  scar la tum)  zuer s t  e ine S to f f - 
so r te  v on  be l i eb iger  Fa r be ,  d a n n  b e k a m  das  W o r t  e ine engere  B e 
d e u t u n g  u n d  bezog sich nur  auf  g re l l r o te n  Stoff  (Ve ren gu n g  der  
B e d e u t u n g ) ,  und e n d l i c h  be ga nn  das  W o r t  infolge der  m e t a p h o r i -  
schen  U b e r t r a g u n g  auf  G ru n d  der  A h n l i c h k e i t  der  F a r b e  eine  K ran k-  
he i t  zu bez e ichnen .  Also konn en  wi r  in e i n em  und  d em se lb en  Wor t  
zwei A r t en  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  au fd ec ke n ,  n a m l i c h  d ie  V er en 
gu ng  der  B e d e u t u n g  und  d ie  Me tap he r .

Das  W o r t  Fr aue nz i m me r  (m hd .  vro t iwe nz imm er ) b ez e i ch n e t e  
u r sp r i ing l ich  w i r k l i c h  e i ne n  vo n  F r a u e n  b e w o h n t e n  R a u m ,  d a n n  
infolge der  m e t o n y m i s c h e n  U b e r t r a g u n g  d ie  F r a u e n ,  die  d o r t  wohn-  
t en  (Meto ny mi e ) ,  s p a te r  die  F r a u e n  i ib e rh au p t  ( E r w e i t e r u n g  der  
Be d e u t u n g )  und  j ede  e inze lne  F ra u  (wieder  M e t o n y m i e ,  n a m l i c h  
S y n ek do ch e ) ,  en d l i c h  auch  e ine ge m ei ne  F ra u e n sp e r s o n  (Verschlech- 
t e ru n g  de r  B e de u t u n g) .

Das  W or t  Buchse  ( mh d .  biihse) ist friih aus  d e m  v u lg a r  l a t e i 
n ischen buxis  e n t l e h n t  u nd  beze ic hne te  u r sp r i ing l i ch  e in Gefaf i  aus  
Bu c h en ho lz ,  s p a te r  Arzneib i i chse  (Veren gu ng  der  B e d e u t u n g ) ,  d a n n  
i ibe rh aup t  j edes  Gefaf i  ah n l i c h e r  G e s t a l t  (M eta ph er  und  E r w e i t e 
ru ng  der  B e d eu t un g ) .

Auf  G r u n d  der  A h n l i c h k e i t  der  F u n k t i o n  w u r d e  diese  Benen-  
n u n g  au c h  auf  e i ne n  Tei l  der  F l i n t e  i ibe r t ragen  (M etapher )  und  
d a n n  auf  d as  Sch ie f igewehr  se lbs t  (Metonymie ) .

Infolge  des  B e d e u t u n g s w a n d e l s  k a n n  e in  W o r t  v e r sc h ie de ne  
B e d e u t u n g e n  b e k o m m e n .  Auf  d iese Weise  wi rd  es m e h r d e u t i g  (po-
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l y se ma n t i s ch ) .  U n te r  der M e h r d e u t i g k e i t  (Po lysemie )  des 
Wo r tes  v e r s t e h en  wir  ebe n  dessen  F a h ig ke i t  n i ch t  n ur  cine ,  so nde rn  
m eh re r e  m i t e i n a n d e r  gene t i s ch  und  s e m a n t i s c h  v e r b u n d e n e  B e d e u 
tu n g e n  zu bes i t z en  u nd  d e m e n t s p r e c h e n d  ve r sc h ie de ne  G e g e n s ta n d e  
und  E r s c h e in u n g e n  zu bez e ichnen .  E in  krasses Bei sp ie l  d a fu r  ist 
das  W o r t  Rohr.

M an ch e  B e d e u t u n g e n  dieses  W or te s  s ind  noch  eng m i t e i n a n d e r  
v e r b u n d e n ,  wei l  ihre in n e re n  Be z i ehu nge n  h e u t z u t a g e  noch leben- 
d ig  u n d  l e icht  e r s i c h t l i ch  s ind .  Die  G r u n d b e d e u t u n g  dieses Wor te s  
ist d i e  B e z e ic h n u n g  eines  Gewachses .

O b e r h a u p t  ein r echt er  J a g d g r u n d ,  S ch wa r zwi l d  und D a m w i l d  in Massen,  
und  in d e m  Schi l f  und  R o h r  hier  E n t e n ,  Sc lmepfen  und Bekass inen.  
(T h. F  о n t a n e)

A b g e s c h n i t t e n  und  fiir den  m e n sc h l i c h e n  G e b r a u c h  he r ge r i c h te t ,  
b ez e i chn e t  das  W o r t  Rohr  e i nen  Spaz i e r s toc k  (spanisches Rohr).

Da  schlug der  K o m r n a n d a n t  m i t  se i nem span i schen  R o h r  zornig  auf  den 
Schaf t s t i e fe l  und wa r f  das  Ges i ch t  t i i rwa r t s  ins P r o f i l . (I.. F r  a n k)

D a n n  w i r d  schl ie f i l ich  Rohr  auf  ro hr f b rm ig e  hoh le  G e r a t e  tiber- 
t r a g e n ,  d ie  zu v e r sc h ie d e n en  Zwec ken  d ienen:
Rohr  als P fe i f en rohr .

Er  b l i es  vol l e r  A n s t r e n g u n g  in das  ve r s t op f t e  Pfe i fenml i r .  Der  b r au ne  Tabak-  
saft  quol l  heraus ,  aber ,  der  Teufe l ,  i mmer  nocb mulMe e t wa s  irn R o h r  stek- 
кеп.  (B. K e l l e r m a n n )

Rohr  als R o h r  e iner  Kanone .
I m Nu  s pr angen  die P a r t i s a n e n  auf,  r issen das  Gesclni t z  in Ri c l i t ung  Berei t -  
s t e l i ung ,  u nd  wen i ge  Aug e n bl i ck e  spa t er  z i sch t e  die  er s te  ( i r a n a t e  aus  dem 
Rohr. (H.  H e r m a n n )

Rohr  al s  S c h a l l t r i c h t e r .
E in  B e k a n n t e r  h a t t e  ihn du rch  das  z u s am me n g e r o l l t e  P r o g r a m m  wie  durch  
e in Sprachrohr angerufen .  (B. K e l l e r m a n n )

Aber  d ie  in ne ren  B e z i e h u n g e n  zw ischen  den ve r sc h i ed e n en  B e 
d e u t u n g e n  e ines  W o r te s  s ind  n ic h t  im m e r  e r s i c h t l i c h ,  was  an  dem  
m e h r d e u t i g e n  W o r t  Zug  zu ve r fo lgen  ist .  D ie V ie l f a l t i g ke i t  der 
B e d e u t u n g e n  dieses  W o r te s  lal3t s ich z u m  Tei l  du r ch  die Verschie-  
d e n h e i t  der  ihne n  zu g r u n d e  l i egenden  V erb en :  ziehen  t r .  und  ziehen  
i n t r .  —  e r k la re n .  So s ind  auf  das  t r a n s i t i v e  Verb  ziehen  fo lgende 
B e d e u t u n g e n  des W o r t e s  Zug  zu ru ckzu f i ih ren :  d ie  B e ze ic hn u n g  des 
Vorga nge s ;  in d ie ser  B e d e u t u n g  ist  abe r  das  W o r t  Zug  im se lbs tan -  
d ig en  G e b r a u c h  n ic h t  m e h r  ub l i c h ,  doch ex i s t i e r t  es als Kom po -  
n e n t e  in m a n c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g e n :  Zugbrilcke,  Z u g p f la s t e r , 
Zuggarn,  Z ug t i e r  u.  a.  D a r a n  schl ie fi t  s ich w ah r sc h e in l i c h  an in 
den Z u g  kommen\  Zug  b e d e u te t  auc h  das  Z ieh en  im Schachsp ie l ;  
h i e rh e r  g eho re n  auc h  einen A t e m z u g  tun,  in den le tz t en Ziigen {lie-



gen).  X ah c  v e r w a n d t  s ind  einen Zug  tun  (z. B. aus  e i n em  Glas ) ,  
e inen Glas  auf  einen Zug leeren.

« l hm  sic her». sagt e  J a d a s s o h n  und  t a t  e inen  grof len Zug.  (H.  M a  n n)

Im A n s c h l u S  an  den  A u sd r uc k  es z i e h t  s ind  Z u g w in d ,  Wi n dz u g ,  
LuI / zug  c n t s t a u d e n .

Dicsei  Ra u in  wa r  zur  Zei t  schwer  he i zbar ,  und b e s t a nd i g  s t r o mt e  ein ka l t e r  
L uf t z u g  in das  a r ab i se he  Zei t  hi i iein.  (B. K e l l e r  m a n n)

D a r a u s  e n t w i c k e l t e n  s ich m e t a p h o r i s c h  u m g e d e u t e t e  dem Zttge 
des Herzens folgen,  Zug al s  Schzvung.

Ich bin gewi l l t ,  nial Zug  in den Be t r i eb  zu b r ingen.  (H.  M a n n)

In A n l c h n u n g  an S/r iche  ziehen  c n t s t a n d  auch das  W o r t  Sehr if t- 
ziige und  d a r a u s  ( infolge der  m e ta p h o r i s c h e n  U b e r t r a g u n g )  die Aus- 
d ri icke in groj-en Ziigen sch i Id em ,  Zug des Gesich tes, ein Z ug  um 
den M u n d ,  Ziige des Charakters .

An der g roBen Mosehee w o h nt  ein Ma nn ,  er heif i t  Se l im,  der  Gelehr t e ,  der 
ve r s t eh t  al le Sp ra chen .  InB ihn k o mm en ,  v i e l l e i cht  k enn t  er diese gelieim- 
n i svo l l en  Ziige. (W.  11 a u f f)

E rk e n n t  der Ga s t f r eund  in Kor in t h
Die Ziige. die ihm teuer  s ind.  (F r. S с h i I 1 e r)

Im au i ^e - ' ehwemmt en ,  g r auwei f i en  Ges icht  fiel der  i ibe r ans t r eng te ,  empf ind-  
!iche und l e idende  Zug  auf,  der  von den hochgezogenen bloi ideu Br aue n  zu 
den w  iii ii(4i Sehlafen  lief (К.  M a n n)

Auf d a s  i n t r a n s i t i v e  Verb ziehen  s ind  mehre re  B e d e u t u n g e n  des 
W o r te s  Zug  zur i i ckzuf  uhren .  Als V o rg a n g sb ez e i ch n u n g  ist das  W o r t  
Z ug  in fo lgenden  Z u s a m m e n s e t z u n g  v o r h a n d e n :  Heereszug,  Fc ldzug.

Eine r  meiner  Bur se hen ,  er beg le i t e t e  mi ch  durch  den ganzen  Fe ldzug ,  J a k o b  
mi t  de m F a m i l i e n n a m e n .  ein B a ue rns ohn .  (15. K e l l e r  ni a n n)

Das  W o r t  Zug  bez e ichne t  auc h  die  s ich in Be w egu ng  be f i nd l i ch e  
Masse von Lcbewesen :  von  Voge ln ,  v on  T ie ren ,  von  Menschen ,  u b e r 
t r ag e n  auch  ein E i s e n b a h n z u g .

Wa s  i s t ’s mi t  dem? wa s  k ann  er meinen?
Wa s  i s t ’s mi t  di esem K ranichzug? (F r. S c h i l l e r )

E i ne  grof ie Anzah l  Kamel e  und  P ac k pf e r de  schlofi  den Zug. (W.  H  a u f f)

T u m u l t u a r i s c h  se t z t e  sich der  Zug in Bewegung .  vo r an  der  F r e i sc h a r l e r t r up p  
der  Bergl eut e .  (H.  Z i n n e r)

Tags  da r au f  l egte  M a t h i l d e  ein p a a r  Sa c he n  in die  b r a un e  S ege l tuch t asche  
und fuhr  mi t  d e m  er s ten  Zug in die B u n d e s h a u p t s t a d t .  (L.  F r a n  k)

Von hier  aus  ist  Zug  zur  B e z e ic h n u n g  e iner  k le ine ren  T ru p p e n -  
a b t e i l u n g  gewor den .

P u n k t  zehn  M i n u t e n  vor  sechs al so fiillt  die K o m p a n i e  mi t  ihren  drei  Ziigen huf- 
e i senformig  den f reien R a u m ,  den die  Ba ra c k e n  umschl i ef i en .  (A. Z w e i  g)

§ 108. In j e d e m  v ie ld e u t ig e n  W o r t  g i b t  es e ine H a u p t b e d e u t u n g  
(ze n t r a l e  B e d e u t u n g ) ,  u m  d ie  s ich m eh re r e  N e b e n b e d e u t u n g e n  g rup-  
p ie ren .  Diese N e b e n b e d e u t u n g e n  e n t s t e h e n  auf  G r u n d  der  ze n t r a l e n .
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M e h r d e u t i g k e i t  der  W o r t e r

Dio I I a u p t b e d e u t i m g  des  W o r t e s  ist vie l  s t a b i l e r  a l s  d i e  X e b e n b e -  
d c u I u n g e n , d i e  l e t z t e r e n  s i n d  s e h r  b e w e g l i e h  mid  l e i eh t  v e r a n d e r -  
I i c h . G e r a d e  d i e s e  B e s U in d ig k e i t  de r  Z e n t r a l b e d e u t u n g  e r m o g l i c h t  
d a s  V e r s t e h e n  de r  e i n z e l n e n  N c b e n b e d e u t u u g e n .  Da  a l l e  N e b e n b e -  
d e u t u n g e n  des  W o r t e s  R o h r  au f  d i e  Z e n t r a l b e d e u t u n g  (G ew a ch s )  
/ . u r i i ckg e fn h r t  w e r d e n  k o n n e n ,  ist  es m o g l i e h ,  d i e s e  zu v e r s t e h e n .  
Es  s c h e i n t ,  a l s  ob  d i e  Z e n t r a l b e d e u t u n g  a l l e  W b e n b e d e u t u n g e n  
des  W o r t e s  v e r b i n d e .  D ie s e  Z c n t r a l b e c l e u t u n g  des  W o r t e s  k a n n  
e r h a l t e n b l e i b e n  w ie  in d e m  o b e n e r w a h n t e n  Fa l l  R ohr ,  k a n n  ab e r  
z u w e i l e n  a u c h  v e r l o r e n g e h c n  w ie  im W o r t  D in g ,  wo  d i e  H a u p t b e -  
d e u t u u g  ‘G e r i c h t s v c r h a n d l u n g ’ v e r s c h w u n d e n  i s t .  D a n n  w i r d  e b e n  
e in e  der  i \ e b e n b e d e u t u u g e n  zu r  z e n t r a l e n ,  w as  a u c h  im W o r t  D i n g  
v o r  s i ch  g e g a n g e n  i s t ,  in d i e s e m  W o r t  ist e i n e  de r  N ' e b e n b e d e u t u n -  
g en ,  n a m l i c h  ‘S a c l i e ’ , ‘G e g e n s t a n d ’ zu r  Z e n t r a l b e d e u l u n g  g e w o r d e n .  

Er bet r . i ch l e t e  die kle inen Dinge in der Nalie.  (L.  I-’ r a n k)

A u s  de r  B e d e u t u n g  ‘S a c h e ’ e n t w i c k e l n  s i ch  d a n n  a u c h  a n d e r e  
N e b e n b e d e u t u n g c n :  ‘S a c l i e ’ im  a b s t r a k t e n  S i n n ,  ‘G e s c h e h n i s s e ’ u n d  
so ga r  ‘j u n g e s ’ o d e r  ‘k l e in e s  M a d c h e n ’, d a s  s c h o n  a l s  H o m o n y m  ge- 
b r a u c h t  w i r d .

Ich vers lu i i imte .  Auf diesen E in w u r f  war  icli nicht  gefaf i t ;  an so ungeheure  
Dinge l iat te ich nie g edach t  und wuf i t e  n i ch t s  d ar au f  zu a n t wo r t en .  
(T ii. S t о r in)

Sp a t e r  war en  so v i e l e  Dinge pass ier t ,  dafi  ma n  n i ch t s  mehr  genau  e r fahren  
k onn t e .  (A S e g h e r --I

Ju n g e ,  aber  ke ineswegs : ehr za r t e  Dinger ,  F r e u n d i n n e n  seiner  Schwcs ter  
Jo sy .  ( К. M a n n)

V o n  den B e d e u t u n g e n  e ines  v ic ld e u t ig e n  W o r t e s  l;'il,3t s i ch  d i e  
d i r e k t e ,  n o m i n a t i v e  B e d e u t u n g  ab s o n d er n .  D ie  l e t z t e r e  ist u n m i t -  
t e l b a r  auf  die  G eg e n s t a n d e ,  E r s c h e in u n g e n ,  H a n d l u n g e n ,  Q u a l i t a t e n  
zu r i i ckzuf i ihren ,  die  auf  d iese Weise  w ide rgesp iege l t  w erden .  Diese 
d i r e k t e  n o m i n a t i v e  B e d e u t u n g  b i lde t  die  G r u n d l a g e ,  das  F u n d a 
m e n t  a l l er  an d e r e n  B e d e u t u n g e n ,  die  auf  ih rem  G r u n d e  en t s t e h e n  
ko nne n .  Die  d i r e k t e  n o m i n a t i v e  B e d e u t u n g  ka nn  m i t  der  Zen t ra l -  
b e d e u t u n g  z u s a m m e n f a l l e n ,  was  abe r  n ic h t  im m er  der  Fa l l  ist ,  denn  
infolge des B e d e u t n n g s w a n d e l s  k a n n  d ie  d i r e k t e  n o m i n a t i v e  B e d e u 
t u n g  ve r b l a ss e n  und  sogar  vo l l ig  v e r sc h w i n d e n .  In d ie sem Fa l l  ent -  
w ick e l t  sich e ine vo n  den  ab ge le i t e t e n  B e d e u t u n g e n  zur  ze n t r a l e n ,  
d i e  ih rer se i ts  schon z u m  Z e n t r u m  der  w e i t e r en  W o r t b i l d u n g  w erd en  
k a n n .  Verg le ichen  wir  den  F a l l ,  wo d ie  z e n t r a l e  B e d e u t u n g  mi t  der  
u r sp r i i ng l i c hen  d i r e k t e n  z u s a m m e n f a l l t ,  mi t  d em  Fa l l ,  wo eine  
ab ge le i t e l e ,  also n ic h t  die  d i r e k t e  B e d e u t u n g  zur  ze n t r a l e n  gewor-  
den  ist. In d e m  m e h r d e u t i g e n  W o r t  Fnfi ist die  u r sp ru n g l i c h e  d i 
r ek te  B e d e u t u n g  ‘Ful3 e ines  Menschen,  T i e r e s ’ zugle ich  auch  die  
zen t r a l e ,  auf  die  an de re  ab ge le i t e t e  B e d e u t u n g e n  zuri i ckzuf i ih ren  
s ind ,  z. B. Fuji eines S t u h l s , einer Maschine ,  eines Berges,  Fuji als 
Langenmafi ,  als Versg l i ed  u. a.  Diese ab ge le i t e t e n  B e d e u t u n g e n  s ind
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infolge  der  i n e ta ph o r i s c h en  U b e r t r a g u n g  der  N a m e n s b e z e i c h n u n g  
v on  der  B e z e ic h n u n g  des Fuf ie s  e ines  Menschen ,  Tieres auf  an de re  
G e g e n s t a n d e  e n t s t a n d e n .

A n de r s  v e r h a l t  es s ich m i t  d e m  m e h r d e u t i g e n  W o r t  B l a t t ,  des- 
sen u r sp r i i ng l i c he  d i r e k t e  B e d e u t u n g  schon l a ngs t  v e r s c h w u n d e n  ist .  
Se ine  G r u n d b e d e u t u n g  wa r  e i g en t l i ch  ‘A u sg e b l i i h t e s ’ , woh l  auf  G r u n d  
se iner  ge ne t i s ch en  V e r w a n d t s c h a f t  m i t  bli ihen.  D ie  j e t z ige  Z en t r a l -  
b e d e u t u n g  ‘B l a t t  e ines  B a u m e s ’ fiillt a l so  n ic h t  m i t  der  ur spr i ing-  
l i chen  d i r e k t e n  B e d e u t u n g  z u s a m m e n ,  wi rd  abe r  h e u t z u t a g e  als die  
d i r e k t e  aufge faf i t  und  d ie n t  als G r u n d l a g e  von  w e i t e re n  U b e r t r a -  
g u n g e n ,  vgl .  B l a t t  zur B e ze ic h n u n g  fur  P a p i e r b l a t t ,  fiir e ine Zei- 
t u n g  u sw . 1

Mi t  der  d i r e k t e n  n o m i n a t i v e n  B e d e u t u n g  des W o r te s  ve r g l i chen ,  
s ind  d ie  an d e r e n  B e d e u t u n g e n  ab g e l e i t e t  (d. h. i nfolge ve rschiede-  
ner  A r t en  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  e n t s t a n d e n ) ,  obw oh l  sie auc h  
n o m i n a t i v  s i nd ,  d e n n  auch  sie beze ic hn en  G e g e n s ta n d e  und  E r 
s c h e in u n g e n  der  o b j e k t i v e n  W i r k I i c h k e i t . Diese ab g e le i t e t e n  n o m i 
n a t i v e n  B e d e u t u n g e n  b le ibe n  m i t  der  d i r e k t e n  B e d e u t u n g  gene t i sch  
au fs  engs te  v e r b u n d e n .

§ 109. D ie  M e h rd e u t i g k e i t  des W or te s  s to r t  die  Menschen  beini  
Prozef i  des  R e d e n s  n ic h t ,  denn  in j e d em  K o n te x t  wi rd  d ie  B e d e u 
t u n g  des W o r t e s  na he r  b e s t i m m t ,  d. h. in j e d em  G e b r a u c h  b e k o m m t  
das  W o r t  nur  e ine in d ie s em K o n te x t  e i nz ig  mogl i che  B e d e u t u n g .  
Ma n  k an n  e i g en t l i c h  b e h a u p t e n ,  daf i  der  K o n te x t  d ie  M e h r d e u t i g 
kei t  des W or te s  gewis se r ma f ie n  a u f h e b t .  So h a t  das  W or t  Ju gend  
s e ine e ig en t l i c h e  B e d e u t u n g  ‘J u n g s e i n ’ in f o lg en de m  Fal l :

D e n n  sie war  b l u t j un g ,  und  die b i t t e r en  J a h r e  ihrer  K i nd h e i t  h a t t e n  ihr 
n i ch t s  von  d e m  Le b en sa p p e t i t  und  der  Fr i sche  ihrer  Jugend r a ub e n  konnen,  
und  J ungs e i n  m a c h t e  ihr  Spaf l .  (FI. F  a 1 1 a d a)

I m n a c h s t e n  K o n t e x t  wi rd  d ie  a n d e r e  B e d e u t u n g  d ieses  Wor tes ,  
n a m l i c h  ‘jun g e  M e n s c h e n ’, au fge dec k t .

Diese Prozesse  also,  die in  der  Berghofgese l l s chaf t  u nd  besonders  un t e r  der 
f ebr i l en Jugend a n h a n g i g  waren .  (T h. M a n n )

W a s den  Begri ff  K o n t e x t  an be t r i f f t ,  so mufi  b e t o n t  w erd en ,  dafi  
er  v e r s c h i e d e n a r t i g  b e t r a c h t e t  w e r d e n  kan n .  Der  K o n te x t  (vom lat .  
contextus)  ist ‘e ine  R e d e v e r b i n d u n g ’, ‘e in G e d a n k e n z u s a m m e n -  
h a n g ’, auc h  ‘der  z u s a m m e n h a n g e n d e  I n h a l t  e ines  S c h r i f t s t u c k s ’, in 
d em  e ine b e s t i m m t e  B e d e u t u n g  des W o r t es  z um  V ors che in  k o m m t .  
So geni igt  of t  de r  G e b r a u c h  n u r  e ines  A t t r i b u t e  zur  K on k re t i s i e r u n g ,  
H e r v o r h e b u n g  eben  der  B e d e u t u n g  des Wo r t es ,  d ie  in d ie s em Fal l  
aus sch la g ge be n d  ist ,  vgl .  e i n  verwe lk tes B l a t t ,  e in  beschriebenes  
B l a t t ,  ein progressives  B l a t t .  Im e r s t e n  Fa l l  h a b e n  wi r  es m i t  e i n em

1 Siehe  H .  P  a u 1, De u t sc he s  W o r t e r bu ch ,  7. Auf l . ,  Ha l l e  (Saale)  1960, S. 98.
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B l a t t  hohere r  P f l a n ze n  zu tun ,  n n  zw e i t e n  — mi t  e i n e m  B l a t t  
P a p ie r  und  im d r i t t e n  — m i t  einer  Ze i tun g .  D asse lbe  sehen wir  
in den  V e r b i n d u n g e n  e in S tu ck  Papier ,  e in gese t zg i i l t i ges  Papier .  
Ein  gese t zg i i l t i ges  Pap ier  b ed e u te t  ‘ein D o k u m e n t ’ . In der  ange- 
f i ih r t en  W o r t g r u p p e  ist d ie  B e d e u t u n g  des W or te s  P ap ie r  gan z  к 1 a r .

Aber  m a n c h m a l  geni igt  solch ein k le iner  K o n t e x t  n ic h t ,  z. B. 
Er  k o m m t  ohne Hut .  H ier  ist es u n k la r ,  was  das  W o r t  H u t  be d e u te t .  
D a n n  mu  13 der  K o n te x t  e r w e i t e r t  werden .

Sie t ilt ohne  Hut  (lurch den Regen,  sie ha t  k a u m  einen  Schal  urn die Sehul -  
t e rn  gewor fen ,  sie st i i rzt  mehr ,  al s  sic geh t ,  und ihre coi f fure ist e ine  komp-  
l e t t e  Wi r rn i s .  (T h. M a n n)

Die M e h r d e u t i g k e i t  ist i i be rh aup t  fiir d ie  W o r te r  sehr  t y p i s ch ,  
obwo hl  es auch  e i nd e u t i g e  W o r te r  g ib t .  Die  l e t z t e ren  s ind vor  a l l e m  
T e r m in i  (siehe § 157).

Der  B e d e u t u n g s w a n d e l  e r m o g l i ch t  also d ie  B e re ic he r un g  des 
W o r t b e s t a n d e s ,  d ie  sich auf  zweier lei  Art  vol l z i eh t :

a) Die  W o r te r  b e k o m m e n  neu e  B e d e u t u n g e n ,  w er d en  m e h r d e u t i g ,  
k o n n e n  ve r sc h ie de ne  G e g e n s ta n d e  oder  E r s c h e in u n g e n  beze i chn en ,  
was  zur  q u a 1 i t a t i v e n B e r e i c h e r u n g  des W o r t s c h a t 
zes f i ihr t .  M a n c h m a l  v e r sc hw in de t  die  a l t e  B e d e u t u n g ,  auf  de ren 
G r u n d e  die neue  e n t s t a n d e n  ist: z. B. im W o r te  S t u b e , u r sp r i ing l i ch  
‘O f e n ’, d a n n  ‘he izba res  G e m a c h ’, ‘B a d e z i m m e r ’, j e t z t  i i b e rh au p t  
j edes  ‘Z i m m e r ’ (Met ony mi e ,  E rw e i t e ru n g ) .  In d ie s em Fal l  e n t s t e h t  
keine  M e h rd e u t i g k e i t ,  jedoch hab e n  wir  auc h  da eine  q u a l i t a t i v e  
E n t w i c k l u n g  des W o r tb e s ta n d e s ,  de n n  er wi rd auf  diese Weise  
e r n e ue r t  und d a d u r c h  v e r v o l l k o m m n e t .

b) Es k o nn en  abe r  auch  auf  G r u n d  des B e d e u t u n g s w a n d e l s  neue 
l e x i ka l i sc he  E i n h e i t e n  e n t s t e h e n ,  wie z. B.  Georgine , Z ep p e l i n , Olnn 
u sw. ,  d ie  m e t o n y m i s c h  aus  E ig e n n a m e n  e n t s t a n d e n  s ind .  In d ie sem 
Fa l l  h a n d e l t  es s ich u m  e ine  q u a n t i t a t i v e  B e r e i c h e 
r u n g  des Wo r t scha tzes .

A b s c h n i t t  IV

B E R E IC H E R U N G  D ES D E U T SC H E N  W ORTSCHATZES  
DURCH B I L D U N G  VON PH R A SE O L O G ISM E N

К a p i t e I 15

Einteilung der Phraseologism en

§ 110. Die  B e re ic he r ung  des  W o r t s c h a t z e s  k a n n  s ich n icht  nur  
auf  die  drei  o b e n e r w a h n t e n  Wege  b e s c h r a n k e n .  Es g ib t  noch eine 
Mogl i chk e i t ,  den  W o r t s c h a t z  der  S p ra ch e  zu be re ich e rn ,  na m l ic h  
du rch  E n t s t e h u n g  so g e n a n n te r  s t e h e n d e r  W o r t v e r b i n d u n g e n .  Dei
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W o r t s c h a t z  der  S p ra ch e  bes teh t  aus  e i nze lne n  W o r ie rn  u n d  Wor t -  
v e r b i n d u n g e n  (R e d e n sa r t e n ,  Wor tge f i igen) ,  d ie  l e tz t e ren  ko n ne n  in 
der  S pr a ch e  als l e x ik a l i sc he  E i n h e i t e n  au f t r e t en .  U n t e r  l e x ik a l i 
sc hen  E i n h e i t e n  v e r s t e h en  wir  n ic h t  nur  E in z e l w or te r  (siehe § 5), 
s o n d e r n  auch  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  (Phr ase ,  f es te  Redewen-  
d u n g e n ,  s t e h e n d e  R e d e w e n d u n g e n ,  R e d e n s a r t e n ,  P h ra se o lo g i sm e n ) . 1 
Be v o r  wir  abe r  diese W o r t v e r b i n d u n g e n  naher  b e t r a c h t e n ,  wol len  
wir  v e r suc hen ,  den  Begri  f y w  о r t  v e r b i n d u n g  im a l lgemei-  
nen  zu e rk la ren .

Die  W o r te r  ex i s t i e re n  in der  S p r a c h e  gew ohn l i ch  n ich t  isol ier t ,  
so nd e rn  in V e r b i n d u n g e n ,  n a m l i c h  in f re ien  s y n t a k t i s c h e n  Verb in -  
du ng en .  J e d e  f re ie  s y n t a k t i s c h e  W o r t v e r b i n d u n g  ist e ine g r a m m a -  
t isch  ze r l egb are  V er e i n ig u n g  von  zwei oder  me hr e re n  W o r te rn ;  
di e se  s y n t a k t i s c h e  W o r t v e r b i n d u n g  ka nn  auch  v o m  s e m a n t i s c h e n  
S t a n d p u n k t  aus  a n a ly s i e r t  w er d en ,  d e n n  j ede K o m p o n e n t e  solch 
e iner  W o r t v e r  > i n d u n g  ist s e l b s t a n d i g  und  bes i t z t  i h re e igene  B e 
d e u t u n g .  Die  G e s a m t b e d e u t u n g  der  g an z en  W o r t v e r b i n d u n g  fal l t  
m i t  der  S u m m e  der  B e d e u t u n g e n  ihrer  K o m p o n e n t e n  z u s a m m e n ,  
z. B. e i n  k le ines  K i n d ,  e in lu s t iges  K i n d ,  ein faides  K i n d ,  e in  
schones K i n d  usw.  ode r  ins I n s t i t u t  gehen,  in den K l u b  gehen,  ins 
Theater gehen,  ins Theater  fahren  usw.  So lche  W o r t v e r b i n d u n g e n  
w erd en  frei im Prozef3 des Sp rec he ns  geschaffen  und  b i l d e n  den  
G e g e n s t a n d  der  G r a i n m a t i k .  Es k a n n  auch  v o r k o m m e n ,  daB freie 
W o r t v e r b i n d u n g e n  in ih re m G e b r a u c h  und  in ih rer  F o r m  e r s t a r re n ,  
ihre e i g en t l i c h e  B e d e u t u n g  v e r l i e ren  u nd  infolge e iner  U m d e u t u n g  
zu s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  w erden .

Die  A usd r i i ck e  j e m a n d e m  das  Gesicht ,  d ie  Hande,  den K o p f  wa-  
schen  t r e t e n  in ihrer  G r u n d b e d e u t u n g  al s  freie s y n t a k t i s c h e  W o r t 
v e r b i n d u n g e n  auf .  D ie  s t e h e n d e  R e d e w e n d u n g  j em an d e m  den Kopf  
waschen  b e d e u t e t  dagege n  ‘j e m a n d e n  t a d e l n ’, ha t  also e ine uber-  
t r a g e n e  B e d e u t u n g .

No ch  e in Be i sp ie l :  e twas  (j em and en ) in der H a n d  haben  oder  
h a t te n  ist in der  e i g en t l i c h e n  B e d e u t u n g  e ine f re ie  s y n t a k t i s c h e  
W o r t v e r b i n d u n g ,  z. B.  ein  Buch in der H a n d  ha l ten .  U b e r t r a g e n  
g e b r a u c h t ,  ist  es e ine  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g  ‘j e m a n d e n  in der  
G e w a l t  h a b e n ’.

Er  h ie lt  ihn  in der Hand, er k o n n t e  ihn ve r ni ch t en!  (H.  M a  n n)

Ei nen  Faden,  ein B a n d  urn den Finger w icke ln  ist ,  im e i g e n t 
l i chen S in n  g e b r a u c h t ,  auch  e ine f reie s y n t a k t i s c h e  W o r t v e r b i n 
du ng .  Aber  j emande n  u m  den Finger  w icke ln  ist  s chon infolge der

1 Diese T e r m i n i  w e r d en  in der  F a c h l i t e r a t u r  g eb r a uc h t ,  deswegen  f i ihren wi r  
sie an.  In  u nse re m L e h r b u c h  g eb r a uc he n  wi r  me i s t ens  den  T e r m i n u s  «s tehende 
W o r t v e r b i n d u n g e n »  o de r  «Phraseologi smen».
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Um d e u tu n g  cine s tehende W o r tv e rb in dung  und bedeute t  ‘jemanden 
le n k e n ’, manchm al  ‘be t r i igen’.

D ieser  D eu tsche ,  er g l a u b t ,  er b r a u c h t  n u r  h ie rh e rz u k o m m e n ,  und schon 
w i r d  er a l le  L e u te  u m  den F in g e r  w ickeln .  Ach, w ie  e ingeb i  1 det  und albern 
er ist . (B. K e l l e r m a n n )

Der Prozefl der En tw icklung  einer freien W o r tve rb in du ng  in eine 
s tehende vol lzieht  sich a l l mahl ich ,  es ist zuweilen sogar schwer 
zu sagen,  ob man es mi t einer s tehenden oder freien Wor tverb in
dung zu tun  hat .

Den Ent s tehungsprozeS einer s tehenden  ind iv iduel len  Wor tver
b i ndu ng kann man im nachs tehenden  Text  verfolgen.

Es k o n n te  n ich t  fehlen, daB T o n y  o f tm a ls  m it  ihrer  s ta c l t ischen Bekamit-  
schaf t  a m  S t r a n d e  oder  im  K u rg a r te n  v e rk e h r te ,  daB sie zu dieser  oiler jener  
R e u n io n  und S e g e lp a r t ie  h inzugezogen  w urde .  D a n n  s a B  M orten ‘auf den 
S te in e n ’. Diese S te iu e  w aren  seit  d em  ers ten  Tage  zw ischen  den beiden zur 
s te h en d en  R e d e w e n d u n g  g ew orden .  'A u f  den S te inen  s i tz e n ' ,  das bedeutete: 
‘v e re in sa m t  sein und  sich l a n g w e i le n ’ . K am  ein R e g e n ta g ,  der  die See weit 
und breit  in e inen  g ra u e n  Sch le ie r  h id l te ,  daB sie vo l l ig  m it  dem  tiefen Him- 
niel zusam m eiif loB , der  den S t ra n d  d u rchw eic l i te  und  die  W ege  iiberscliweuim- 
te,  d a n n  sag te  Tony: «H eu te  miissen w ir  be ide  a u f  den S te inen  si lzen.  . . das 
lieiflt in der  V e ra n d a  oder im  W o h n z im m e r .  Es b le ib t  n ic h ts  iibrig, als daB 
Sie m ir  Ih re  S t i id e n te n l ie d c r  vorspieleri , M or ten ,  obg le ich  es m ich  g re u l ich 
langw eil t» .  ( I  h. M a n ill

Stehende Wor tve rb indun gen  exist iercn in der Sprache unab- 
hangig  vom Prozef3 des Sprechens als lexikalische Elemente des 
Wor t bes ta nde s  und nahern sich in ihrem Gebrauch  den Einzel- 
wor tern.  Sie werden im ProzeB des Sprechens nicht  neu geschaffen, 
sondern reproduziert  (воспроизводятся),  da sie in der Sprache schon 
als e rs ta r r te  Wor tve rb ind ungen  vorhanden  sind,  z. B. das Schwarze 
Meer, in Bewegung bringen, dicke L u f t  u. a.

Wie einzelne Wor te r  sind sie in den Wor tscha tz  der Sprache 
aufgenommen worden und bereichern ihn.  Diese Wor tverb indungen 
gehoren der Lexik und da rum  dem Gebiet  der Lexikologie an. Mit 
solchen s tehenden  W or tve rb ind ung en  werden wir  uns im weiteren 
befassen.

§ 111. Der Fachausdruck  s t e h e  n d e W o r t v e r b i n d u n g e n  
bezeichnet  also feste, unzer legbare Wor tg ruppe n ,  die in der Sprache 
als solche exist ieren und im Prozef3 des Sprechens in der Funkt ion 
von einzelnen Wor te rn auft reten.

Es gibt  zwei Ar ten s tehender Wor tve rb indungen:  u m g e d e u -  
t e t e und n i c h t  u m g e d e u t e t e. In den letzteren ent- 
spricht  die Bedeutung des Ganzen der Su mme  der Bedeutungen 
ihrer Komponenten und bleibt  im Vergleiche mit  diesen tmveran 
dert .  Das sind vor al lem Mehrwor tnamen: die Freie Deufschr
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die Sozialistische Einheitspartei Deutschtands, die Deutsche Detno- 
kratische Repub I ik, Verdienter Techniker des Volkes.

A n 50  h e rv o r ra g e n d e  W is sen s ch a f t le r ,  Ing en ieu re  und  T ech n ik e r  w u rd e  a m  
D ie n s t a g  auf Beschluf i  des P re s i d i u m s  des M in is te r r a t s  der  T ite l  « V erdien
ter Techniker des V olkes»  ver l ieh en .  («J u n g e W e i  t»)

Zu den umg edeute ten  s tehenden  Wor tverb indu ngen  gehoren 
solche,  deren Gesa in tbedeutung  sich verander t  ha t  und mit  der 
Sumrne  der Bedeutungen  der Komponenten  nicht  zusammenfa l l t ,  
was  zur semant i schen  Ganzhei t  (целостность) der s tehenden  Rede- 
wendun g fiihrt:  den M u n d  halten  im Sinne ‘schweigen’; auf die 
Beine kommen  — ‘genesen’, ‘gesund w e rd e n ’; jemandem Spafi ma- 
chen — ‘jem and em  Vergniigen m a c h e n ’.

D ie  w iirde  den Mund schon  halten!  (H .  F  a I 1 a d a)

Die b e id e n  ta u s c h te n  w'ieder e in en  raschen  Blick ,  und  der L a c h e in d e  sagfe: 
«Du k a n n s t  w ied e r  auf  die Beine kommen». (Fi. M a r c h w i t z a )

D ie  k le in e  Schw 'a rzhaa r ige  h o r te  ih m  a u fm e rk s a m  zu und  das m achte  ihm  
SpaB. (R. В r a u n e)

Gerade  solche umgedeute te n  s tehenden  Wor tve rb indungen  ge
horen der Phraseologie an.

§ 112. Der Fachausdr uck  P  h r a s e о 1 о g i e ist zweideut ig,  er be- 
deu te t :  die Gesamthe i t  a Her umg edeute ten  s tehenden  W o r t v e rb in d u n 
gen (Phraseologistnen) und den Zweig der Sprachwissenschaft ,  der 
sich mit  der Er forschung s tehender Wor tve rb ind ungen  befaftt .

Mit dem Pr obl em  der Phraseologie als Gesamthe i t  aller s te hen
den W or tv e rb in du ngen  befassen sich viele russische und deutsche 
Wissenschaft ler .  Was die deutschen  wissenschaf tl ichen Werke  auf 
dem Gebie t der Phraseologie anbe t r i f f t ,  so sind es vor al lem um- 
fangreiche  Sa m m lu ng en  von verschiedenen s tehenden W o r tv e rb in 
dungen .  Man f inde t  dor t  ausfi ihrl iche Erk l a rungen  der Bedeutung  
und der Herkunf t  von Phraseologismen,  aber fast keine theoret ischen 
Aus legungen der Phraseologie.  In diesen Werken  fehlt  die wissen- 
schaf t l iche  Analyse  s tehender Wor tverb indungen .  Es werden hier 
ihre charak te r i s t i schen  Eigent i iml ichke i ten  ( s truk ture l le  Eigenschaf-  
ten,  ihre syntak t i sche  Rolle im Satz,  ihre Wechselbeziehungen zu 
frcien syn tak t i schen  W or tv e rb in du ngen  und ihre Obersetzungsmog-  
l i chke iten in andere  Sprachen usw.) nicht  e rkla r t .  Diese Werke  
haben  einen rein beschreibenden  Charak te r  und dienen hauptsachl ich  
als Nachschlagebucher .1

1 B o r c h a r d t - W u s t m a n n - S c h o p p e ,  Die sp r ic h w d r t l i c h e n  Re- 
d e n s a r te n  im d e u ts c h e n  V o lk s m u n d  nach  S in n  und  U r s p r u n g  e r l a u t e r t ,  7. A uf l . ,  
L e ip z ig  1955; A. R i c h t e r ,  D eu ts ch e  R e d e n s a r te n ,  L e ipz ig  1889; G. B u c h -  
m  a n n, Gef l i ige lte  W o r te  und Z i t a t e n s c h a t z ,  S t u t t g a r t ,  1958; O. L a d e n -  
d о r f, H is to r i sc h e s  S c h la g w o r te rb u c h ,  S t ra f lb u rg  u. B e r l in  1906; K. M e y e r ,  
V ie r h u n d e r t  S ch la g w o r te ,  Le ipz ig  1900 u. a. m.
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Die sowjet ischen Wissenschaf tler  versuchen,  die thcore t i schen 
Probleme der Phraseologie  zu erforschen.  Grol3e Aufmerksamkei t  
schenkt  der Phraseologie V. W. Wino gradow.1 Er  ha t  eine beson
dere Klassi f ika t ion  der s tehenden  Wor tv erb i ndung en  der russischen 
Sprache  ausgearbe itet .

Alle Phraseologismen sind nach dem Grad der U m d e u tu n g  und 
Einhe i t  der Bedeu tung  in drei Gruppen  e inge te i I t : a) phraseo logi
sche Z usamm enbi l dungen  (сращения) ,  b) phraseologische Einhe i ten  
(единства),  с) phraseologische Verb indungen  (сочетания).

P h ra se o lo g is c h e  Z u s a m m e n b i ld u n g e n  u n te r s c h e id e n  s ich  v o r  a l l e m  d u rc h  die  
U m d e u tu n g ,  d u rc h  vo l l ig e  s e m a n t is c h e  U n z e r le g b a rk e i t  (н еразлож и м ост ь)  und 
d u rc h  d ie  U n a b l e i t b a r k e i t  (невыводимость) der  G e s a rn tb e d e u tu n g  aus  den  B e d e u 
tu n g e n  der  e in z e ln e n  E le m e n te  d ieser  V e rb in d u n g e n .  D esw egen  ist  ihre  G esam t-  
b e d e u tu n g  u n m o t iv i e r t .  D e r  S t r u k t u r  n ach  s ind  es s t e h e n d e  W o r tv e rb in d u n g e n ,  
der  B e d e u tu n g  n a c h  dr i icken  sie e in en  e in h e i t l i c h e n  B egrif f  aus  und  s ind  a ls  A q u iv a -  
l en te  v o n  W o r te rn  zu  b e t r a c h t e n ,  z. В. точить лясы b e d e u te t  un g e fah r  dasse lbe ,  
was ‘б о л т а т ь ’; бить баклуши —  ‘б е з д е л ь н и ч а т ь ’ .

Z u  den  H a u p t m e r k m a l e n  der  P h ra s e o lo g i s m e n  iedser  A r t  z a h i t  V. W. W in o 
g ra d o w  den  G e b ra u c h  von  a rc h a i s c h e n  W o r te rn ,  z. В. баклуша  in der  W o r tv e rb in -  
d u n g  бить баклуши  und зга in ни зги не видно und  a r c h a i s c h e n  g r a m m a t is c h e n  
F o rm e n  была не была, и вся недолга u. a.  P h ra se o lo g is c h e  E in h e i t e n  bes i tz en  auch  
e in e  e in h e i t l i c h e  u m g e d e u te te  B e d e u tu n g  und dr i icken  e in e n  E in z e lb eg r i f f  aus. 
D ie  G e s a rn tb e d e u tu n g  e n t s p r i c h t  a u c h  n ic h t  der  S u m m e  der B e d e u tu n g e n  der  Kom- 
p o n e n te n ,  se m a n t is c h  s in d  sie a u c h  u n z e r le g b a r  und  k o n n e n  ebenso  w ie  p h ra s e o lo 
gische Z u s a m m e n b i ld u n g e n  a ls  A q u iv a l e n t e  v o n  W o r te rn  ge l ten .  Sie u n te r sc h e id e n  
s ich  a b e r  v o n  der  e r s te n  G ru p p e  d a d u r c h ,  dafl ihre G e s a rn tb e d e u tu n g  aus  den  B e 
d e u tu n g e n  der  K o m p o n e n te n  a b z u le i t e n  ist;  a lso  die  B e d e u tu n g  des G a n z e n  laf l t  
s ich  d u rc h  die  B e d e u tu n g e n  der  K o m p o n e n te n  e rk la re n ,  m o t iv ie re n :  держать ка
мень за пазухой ‘Boses v o r h a b e n ’ , класть зубы на полку —  ‘h u n g e r n ’ .

P h ra se o lo g is c h e  V e r b in d u n g e n  s ind  n ic h t  so e in h e i t f ic h  wie die  P h ra s e o lo g i s 
m en  der e r s te n  zwei G ru p p e n ,  sie z e ic h n e n  sich d u rc h  d ie  te i lw e ise  U m d e u tu n g  
aus ,  s ind  s e m a n t i s c h  m o t iv i e r t  und  s y n ta k t i s c h  le ich t  ze r legbar .  Es  ist  m og lich ,  
ihre K o m p o n e n te n  d u rc h  S y n o n y m e  zu  erse tzen ,  w as  in den  e r s te n  zwei G ru p p e n  
n ic h t  der  F a l l  ist: беспробудное пьянство, беспросыпное пьянство', потупить взор, 
потупить взгляд, потупить глаза.

W ie sc h o n  e rw a h n t  W'urde, l ieg t  d ieser  K la s s i f ik a t io n  das  se m a n t is c h e  P r in -  
zip  z u g ru n d e .  D ie  s t r u k t u r e l l e n  E ig e n t i im l i c h k e i t e n  w a rd e n  d ab e i  n ic h t  in  B e t r a c h t  
gezogen.  U n d  da das P r in z ip  der  K la s s i f ik a t io n  r e in  s e m a n t is c h  ist ,  so s in d  die 
G ren zen  v e r sc h w o m m e n ,  und m a n c h m a l  ist es seh r  schw er  zu e n t s c h e id e n ,  ob m an  
es m i t  ph raseo lo g isch en  Z u s a m m e n b i ld u n g e n  o de r  E in h e i t e n  zu  t u n  h a t .  D a s  K rite-  
r i u m  der  v o l le n  oder  te i lw e ise n  M o t iv i e r u n g  ist d a r u m  oft  s u b j e k t iv .

§ 113. Dieser E in te i lu ng  liegt das semant i sche  Pr inz ip  z u 
grunde ,  deswegen kann m an  sie die semant i sche  Klassi fika tion nen- 
nen.  Bei dem Versuch diese Ein te i lu ng  auf s tehende W o r tv e r b in 
dungen der deutschen Sprache anzuwenden ,  wurde  das ganze p h r a 
seologische Gu t  der deutschen Sprache  folgendermaf ien eingetei l t  
werden:

1 V. W. W in o g rad o w  h a t  in se inen  ph raseo lo g isch en  S tu d ie n  die wissen- 
s c h a f t l i c h e n  U n te r su c h u n g e n  des P ro b le m s  der W o r tv e rb in d u n g e n  v o n  Charles  
B a lly  und A. A. S c h a c h m a to w  w e i te r  e n tw ic k e l t .
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1. P h r a s e  o l o g i s c h e  Z u s a m m e n b i l d  u n g e n .  
Hierher  gehoren viele deutsche Phraseologismen mit  unmo t iv ie r te n  
G esam tbedeu tungen ,  bei voller U m d e u tu n g  des ganzen Ausdrucks:  
durch die Lappen gehen  ‘e n t w is chen’ (siehe S. 182); an jem andem ,  
an etwas einen Narren gefressen haben  ‘fiir j emanden ,  fiir etwas 
s ta rk  e ingenommen s e i n ’.

J a ,  der  M in is te r  h a t t e  sogar einen Narren an dem Harteisen gefressen.
(H. F  a 1 1 a d a)

2. P h r a s e o l o g i s c h e  E i n h e i t e n .  Diese Gruppe  
umfaf i t  viele deutsche  Phraseologismen mi t  motivier te r  Gesamtbe- 
deut un g ,  ebenfalls mit  voller U m deutu ng :  grofie Augen machen 
‘s t a u n e n ’, au f  die Beine  kom m en  ‘genesen’ oder ‘in bessere Ver- 
ha l tni sse  k o m m e n ’.

3. P h r a s e o l o g i s c h e  V e r b i n d u n g e n .  Diese 
Phraseologismen werden im Gegensatz zu den ersten zwei Gruppen  
der Phraseologismen durch tei lweise U m d e u tu n g  und voll ige Moti- 
v ie r t he i t  gekennze ichne t ,  es s ind meist  verba le  Verb indungen,  bei 
denen  in der Regel nur  das Verb metaphor isch gebraucht  wird,  
wahrend  der nomina le  Teil gewohnlich seine dingl iche Bedeutung  
be ha l t ,  z. B. zum  Ausdruck  bringen.  In dieser Wo r tv e rb in du ng  ist 
das Verb bringen  metaphor i sch  umgedeute t ,  das Subs tan t i v  A u s 
druck  bewahr t  seine e igent l iche Bedeutung,  das Ganze aber be
deutet  ‘ausdr t icken’ . Hierher  gehoren auch n ich t  in Frage kommen, 
‘n ich t  wich tig s e i n ’, in Gefahr schweben  ‘in Gefahr se in ’ usw.

Fiir E m a n u e l  kam das nicht in Frage, er m u f i te  sich n u r  den Tagess tem pel
holen .  (R .  В r a u n e)

W a s  zuers t  die  G efah r  a n la n g t ,  in die  Sie m ich  b r in g en ,  so habe ich mein
L eb tag ,  seit  ich im  Beru f  stehe, in Gefahr geschwebt.  (H. F  a 1 1 a d a)

§ 114. Da d ie deutschen s tehenden  Wor tverb indu ngen  ihre 
Spezif ik besi tzen,  ist es unmogl ich  die semant ische  Klassifikafion 
von V. W. Winogradow zur deutschen Phraseologie anzuwenden,  
ohne  diese Spezif ik zu beachten.

Ein ige sowjet i sche Linguisten ha l ten  es fiir moglich,  bei der 
Anwendun g der semant i schen  Klassif ikat ion von V. W. Winogra
dow die s tehenden  Wor tve rb in dunge n  der deutschen Sprache nur in 
zwei Gru pp en  einzute ilen .  Die erste Gruppe  umfafl t  p h r a s e o 
l o g i s c h e  E i n h e i t e n ,  — die durch die U m d e u tu n g  ihrer 
a l lgemeinen Be deutu ng  charak te ri s ie rt  werden,  und die zweite 
Gruppe  — p h r a s e o l o g i s c h e  V e r b i n d u n g e n ,  deren 
G e sa m tb ede u tu ng  tei lweise mot iv ie r t  i s t .1

Aus der Ein te i lu ng  von V. W. Winogradow ausgehend,  werden 
die phraseologischen Redewendungen  im Lehrbuch von M. D. Ste-

1 S iehe  Л .  P .  3  и н д  e p, Т. В. С т р о е в  а,  С овременный немецкий язы к ,  
М .,  И зд .  л и г .  на иностр .  я з . ,  1957, стр.  396 и сл.
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paiunva ,mil 1. !. I 'schernischowa 1 nach deni funk t iona len  Prin-  
zip klassifiziert .  Sie tei len alle phraseologischen Redewendungen  in 
zwei groWe Gruppen.

Die erste Gruppe  — l e t i k a l i s c h e  E i n h e i t e n  — um- 
faBt solche s tehenden  Redewendungen ,  die cine Nenn- oder n o m in a 
t ive F unkt ion  erful len,  z. B. die Deutsche Demokratische R e p u b ! ik , 
zum  Atisdruck bringen, Schlusse ziehen  u. a. m.

Diese lexikal ischen Einhe i ten  sind st i l is t i sch neut ra l  und un- 
aforist isch.  Sie entsprechen  den phraseologischen Verb indungen  in 
der Klassif ikat ion von V. W. Winogradow,  exis tieren in der Sprache  
und bereichern den deutschen Wor tscha tz  qu an t i ta t i v .

Die zweite Grup pe  — p h r a s e о 1 о g i s с h e  F i i g u n g e n  — 
schlieBt in sich Phraseologismen im eigent l ichen S inne  ein.  Das 
sind express ive S y n o n y m e  zu den schon ex i s t i e r en den  Ei nhe i ten ,  
sie bereichern deswegen den deutschen  Wor t sc ha tz  qua l i t a t i v .

Die zweite Gruppe  wird von den Verfassern I d i о m a t i к 
g e n a n n t .

Die beiden Gruppe n  unterscheiden  sich hauptsachl ich  dadurch ,  
daB die s tehenden  Wor tv erb i ndu ng en  der zweiten Gruppe  au!3er 
dem Ausdruck des Begriffes noch als Erganzu ngs mom en te  eine 
emotiona le ,  expressive,  e inschatzende  Ch arak te r i s t ik  haben.  Zu der 
zwei ten Gruppe  gehort  eine Reihe  der phraseologischen Fiigungen:

1. Idiome — vo l lkommen u nm ot iv ie r t e  phraseologische W o r t 
verb indungen

2. Bi l dhaf t -mot iv ie r te  phraseologische Wor tv erb in du ng en
.'3. Wor tpaare
4. Spr ichworter
5. Gefli igelte Wor te
6. S tehende  Verglciche
Da dieser Klassif ikat ion das funkt ione l le  Pr inz ip  zugrundel iegt ,  

naml ich  das Kri ter iurn des Vorhandense ins  verschiedener  sti 1 isti- 
schen Kategorien,  kann ma n sie eher auf dem Gebiete der St i l i s t ik  
als auf dem der Lexikologie anwenden.

Es gibt  auch andere  Versuche,  die deutsche Phraseologie ein- 
zu tei len .2

§ 115. Eine  andere,  die sogenannte  t rad  it ionel le 3 Klassif ika
tion kann die s t ruk ture l l - semant i sche  genannt  werden.  Sie ist 
sowohl in der sowjet ischen als auch in der auslandischen Fachl i tera - 
tur  bekannt .  Laut  dieser Klass if ika t ion  werden die Phraseologismen

1 М. Д .  С т е п а н е  в а,  И. И. Ч e p н ы ш e и а,  Л е к с и к о л о г и я  с о в р е 
менного нем ецкого  я з ы к а .  М .,  «В ы с ш а я  ш кола» , 1962, стр.  229 и сл.

- N ah eres  s ieh  М. Д .  Г о р о д  н и к о в  а,  Е.  В. Р о з е н ,  Л е к с и к о л о г и я  
соврем енного  немецкого  я з ы к а ,  М .,  «Просвещение»,  1967, L e k t io n e n  5, 6.

J  U n te r  « trad  it ionel 1» v e r s te h e n  w ir  h ier  d ie  a l t h e r g e b ra c h te  E in t e i l u n g ,  die 
in den i не ist cn L ex iko log ien  g e b ra u c h t  w ird .
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in folgende Grupp en  eingetei l t :  Wor tpaare ,  Idiome, geflt igelte 
War t e ,  Sprichworter .V W o r t p a a r e  (Zwillingsforrneln) sind s tehende V erb in d u n 
gen von zwei Wor te rn ,  die einer und derselben g rammat i sc hen  Wor t-  
art  angehoren,  z. B. Mann und Maus, schalten und walten, f ix  
und fertig  usw. Der S t ru k tu r  nach unte rsche iden sie sich von an de 
ren phraseologischen Gruppen  sehr deut l ich.  Am hauf igs ten t r i t t  als 
Ve rb indungsmi t te l  die Konjunkt ion  und  auf: Haus u n d  Hof, hof
fen u n d  barren u. a. Manchmal werden  sie auch durch Praposi - 
t ionen verbunden:  S ch r i t t  f u r  Schritt ,  S tunde u m  Stunde  u. a. 
AuBerdem werden sie oft durch euphonische  Mittel  ges ta l tet  und 
bekom me n dadurch  eine besondere laut l iche Form.  Sie werden 
charak te ri s ie r t :  a) durch die Al l i t e ra t ion  1 — Zweck und Ziel, 
K isten  und Kasten, bei Nacht und Nebel u. a. ;  b) auch durch  den 
Re im  2 — m it  Sack und Pack, m i t  Ach und Krach, weit und breit, 
aufier Rand  und Band  u. a. Diese euphonischen  Mittel  konnen aber 
auch fehlen: a l t  und jung, Tag und Nacht  u. a.

In manchen  Wor tp aa ren  exist ieren jetzt  noch solche Wor ter ,  die 
sonst  ungebrauchl ich  sind und als Archaismen aufgefafit  werden:  
z. B. gang  im W o r tp a a r  gang und gabe (siehe § 133). Diese Erschei- 
nu ng  und spezifische euphonische  Mittel  e r lauben uns zu sagen,  daf3 
die Wor tpa a re  den a l testen Ar ten der Phraseologie angehoren.

Das W or tp aa r  besi tzt  cine e inhei t l i che  Bedeu tung  und bezeichnet  
einen e inhei t l ichen  Begriff.

Was  die Bedeu tu ng  der Komponenten  des Wor tpaares  a nb e t r i f f t , 
so s ind es haufig zwei Synonyme:  auf Schrit t  und T r i t t  ‘auf jedem 
S c h r i t t ’, ‘t iberal l ’, A r t  und Weise ‘die A r t ’, nach Branch und S i t te  
‘nach den S i t t e n ’, Hab und Gut ‘das ganze G u t ’, an Ort und Stelle  
‘an e inem b e s t im m te n  O r t ’, ohtie S in n  und Verstand ‘s i nn lo s’, los 
und ledig  ‘frei ’, iiigen und triigen ‘be t r i igen’, hoffen und harren 
‘s t a rk  hof fen’, Feuer und Flarnme (sein) ‘begeistert  (sein)’, kreuz 
und quer ‘nach al ien S e i t e n ’, ‘von al ien S e i t e n ’, ‘t ibera l l’.

Ich  s ta r r t e ,  schon  a l le  W a c h s a m k e i t  auf le r  a c h t  lassend ,  kreuz und quer 
n ach  der  b e k a n n te n  S te l le  des W a ld e s  aus .  (H . M a r c h w i t z a )

Wo rtpaa re  konnen auch aus zwei Anton ymen  bestehen:  auf Le- 
ben und Tod  ‘auf i m m e r ’, a l t  und jung  ‘a l l e ’, durch dick und diinn 
‘init al ien M i t t e l n ’ , Freud und Leid  ‘a l le s ’, ‘alle Er l ebnis se ’, Freund 
und Feind  ‘a l l e ’.

Andere  W or tp aar e  bestehen auch aus Wor te rn  mit  verschiedenen 
Bedeutungen ,  die meist  e inander  erganzen und dadurch  eine Einhe it  
bi lden:  m it  Mtihe und N ot  ‘mit  grof3er Mtihe’, gang und gabe ‘wie 
es iib 1 ich i s t ’ , R a t  und T a t  ‘mit  a l l e m ’, leben und weben ‘schaf fen’,

1 A l l i t e r a t i o n  — g le icher  A n la u t  m ehre re r  b e to n te r  S i lben .
2 R e i m — G l e ic h k la n g  der  l e tz ten  Silben.
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kurz und g u t  ‘k u r z ’, ‘k u r z u m ’, m it  Mann und Mans  ‘mi t  a l l e m ’ , 
we it  und breit ‘i ibera l l’, in Reih und Glied ‘e in g e re ih t ’.

E lf  S t u n d e n  sp a te r  g in g  der  «O ptim is t» ,  noch im  K an a l ,  im N ebel  m it  Mann 
und Maus u n te r .  (B. B r e c h t )

G le ich en  k a u e r t e  v ier  S t u n d e n  in se iner  K lause  u n d  w a g te  sich e rst  w ieder  
h e raus ,  n a c h d e m  weit  und breit n ic h t s  m ehr  zu sehen w ar .  (B. K e l l e r -  
m a n n)

A m  l i fe r  der  M a rn e  h il i te r  E p e rn a y  m a r s c h ie r te  e in  T ru p p  P a r i s e r  F re iw i l l i -  
ger .  S ie  m a r s c h ie r te n  n ic h t  in Reih und Glied, t ru g e n  auch  k e in e  e in h e i t -  
1 iche U n i fo rm  und  k e ine  e in h e i t l i c h e n  W affen .  (W . В r e d e I)

U n a bhang ig  davon,  ob die Wo r tpaa re  aus Syno nymen,  Antony- 
men oder aus der Bedeu tung  nach versch iedenen Wor te rn  bestehen,  
dri icken sie immer einen e inhe i t l ichen  Begriff aus,  besi tzen eine 
e inhei t  1 iche Gesarn tbedeutung und nahern  sich inha lt  1 ich e inem 
Worte,  was an den oben angefi ihrten Beispielen deut l ich  zu sehen ist.

Auch heutzu tage  konnen Wor tp aa re  en ts tehen .  Als Grundlage  
fiir ihre Bi ldung dienen die sogenannten k o o r d i n i e r t e n  
W o r t e r ,  die im Sprachgebrauch  schon als e r s ta r r te  Wor tgr upp en  
exist ie ren,  sich aber noch nicht  vo l lk om me n zu einer semant i schen  
Einhe i t  entwicke l t  haben.  Zu solchen koordinier ten Wor te rn  gehoren 
Ost und West, Mann und Frau, Mensch und Tier , Grtifte und Kiisse, 
hin  und her, hier und da, fiir und w iler, halb und halb  u. v. a.

Es g ib t  a u c h  W o r tp a a r e  in der  ru ss ischen  S prache :  на жизнь и на смерть> 
день и ночь, стар и млад, друг и недруг, склянки и банки, стыд и срам . 
шутки-прибаутки, кожа да кости, ложки и плошки.

§ d i о m е b i lden die nachste Gruppe  s tehender W o r t 
verb indungen .  (Der Fac hausdruck  I d i o m  s t a m m t  aus dem Grie- 
chischen idios ‘e igent i im l ic h’, ‘o r ig in e l l ’.)

U nt e r  Idiomen vers teht  man Wor tg ruppe n ,  die in ihrem Ge
brauch  e rsta r r t  sind.  Sie en ts tehen  auf Grund b i ldhaf te r  Vorstel- 
lungen von der Wirk l ichke i t ,  en twicke ln  sich aus freien syntak-  
t i schen Wor tg ruppe n ,  bekom me n infolge der U m d e u t u n g  einen 
a l lgemeinen  umg edeute ten  Sinn ,  der der S um m e der Bedeutungen  
der Komponenten  nicht  en tspr icht .  Die deutsche Sprache  ist sehr 
reich an Idiomen:  die Augen in die Hand nehmeti ‘genau zusehen’, 
sich die Beine in den Leib stehen ‘lange w a r t e n ’, einen in Harnisch 
bringen  ‘zornig m a c h e n ’, unter die Haube bringen  ‘ve rh e i r a t en ’, 
jemandem die Cour (den Hof) machen ‘f l i r t e n ’, einem etwas auf- 
binden  ‘w e i sm a c h e n ’ u. v. a.

Das Idiom Pech haben bedeute t  ‘Ungli ick h a b e n ’. Diese Wen-
dung s t a m m t  aus der Berufslexik der Vogelstel ler.  Der an der Leim-
rute  klebende Vogel ha t  Pech (an den Federn) und wird gefangen.
So en twicke l te  sich der mit  der Su mm e der Bedeutungen der Kom-
ponentcn  nicht  ube re ins t imm ende  umgedeute te  Sinn.

Mit ihren  B eso rgungen  abe r  ha lte  F ra u  H e t e  an d ie sem  T ag e  Pech. (H . F a  I - 
1 a d a)



Das Idiom H and und  Fuji haben  bedeute t  ‘verniinft ig,  begriin- 
det s e i n ’, ‘gut  du rc h g e d a c h t ’ ; die i ibertragene Bedeutung  des Gan- 
zen en tspricht  nicht  der Sum me  der Bedeutungen  der Komponenten.

W as diese Leu te  iiber  den S t u t t g a r t e r  I r r s in n  sch re iben ,  hat Hand und Fn 13 
und k o m m t  auf dasse lbe  heraus ,  w as  ich d a r i ibe r  denke.  (L. F r a n  k)

Dieselbe Erscl ieinung t r i t t  in folgenden Fal len auf: au f  die Brine  
bringen  ‘aufs t e l len’, ‘aushe l fen’, ‘h e i le n ’ und au f  den H u n d  br in 
gen  ‘in schlechte Verha 11nisse, ins Ungli ick b r in g e n ’.

Aber  das k a n n  ich m ir  j e t z t  au s rec h n en ,  daB D e u ts c h la n d  n ich t  auf die Beiue 
gebracht werden kann m it  den M i t te ln ,  d u rc h  die  es auf den Hund gebracht  
wurde. (I.. F  r a n k)

Das Idiom driickt einen e inhei t l ichen  Begriff aus und ist inhal t -  
1 ich einem Hinzelwort  equiva len t :  zu Kreuz krieehen heif.3t ‘sich 
demi i t i gen’, die H and  fiir jemanden (е/ы'as) ins Feuer legen — ‘fiir 
j emanden  b i i rgen’, au f  der B arenhaut liegen — ‘fau lenzen ’, S a n d  
in die Augen streuen  — ‘bel i igen’, ‘b e t r u g e n ’, durch die Lappen ge
hen — ‘e n t w is che n’.

Der W a c h s o ld a t  sagte: «Der w ar  rriir noch b e in a h e  durch die Lappen gegair  
gen.» Der H a u p t m a n n  sagte:  «V ers tau t  ihn  n u r  rascli .» (A. S e g h  e r  s)

Die Gesam tb ede u tu ng  des Idioms kann sowohl mot iv ie r t  als auch 
nicht  mehr  mot iv ie r t  sein.  .Motiviert sind solche Idiome, deren Sinn 
aus den Bedeutungen ihrer Komponenten  zu schlieBen ist: ins Auge  
fa l len  ‘bemerkbar  s e i n ’, sich den Kopf zerbrechen ‘angest rengt  nach- 
d e n k e n ’, den K opf verlieren  ‘die Geistesgegenwar t ver l ie ren’, die  
Nase in etwas stecken ‘sich fiir f remde Angelegenhei ten interessie- 
r e n ’, die Finger von etwas lassen ‘sich nicht  mit  etwas a b g e b e n ’, 
n ich t  au f  den Kopf ge fa l ien  sein  ‘kein Dummk opf  sein ' .

Ich h a b e  schon la n g s t  den be tre ffenden  H e r rn  offen und  d e u t l ic h  e r k l a r t , 
daB ich meine Finger von ih rem  G e p u ts c h e  lassen werde.  (A. S e g h e r s)

J a ,  l ieber  J u n g e ,  w ir  s ind  eben  n ic h t  auf den Kopf gefa l len ,  wir r iechen 
alles.  (R . В r a u n e)

U nm ot iv i e r t  sind solche Idiome,  deren Sinn aus den B e d e u tu n 
gen ihrer Komponenten  nicht  zu schlieBen ist: etwas ist n ich t  hit 
und n ich t  ho t t  ‘u n b e s t i m m t ’, ‘u n k l a r ’, eine Sache ubers K n ie  bre- 
cheti ‘eine Sache rascli a b t u n ’, jemanden aus den Lum pen schutte ln  
‘j em anden  kraf tig zurechtweisen ’, a u f  etwas G if t  nehmen  ‘sich auf 
e twas ver la ssen ’, jem andem  einen S tr ic k  aus etwas drehen ‘jemandem 
eine Fal le  legen, um ihm zu s c h a d e n ’.

«Sie konnen Gift  d a ra u f  nehmen, Professor», sag te  er. (B. K e l l e r m a n n )

D ie  S c h e id u n g  h a b e  ich besorgen helfen, da dreht sie mir einen Strick draus; 
d a r u m  h a t  sie w a h rsc h e in l i c h  Angs t  vor m e in e r  A ufs ich t .  (A. S e g h e r s)

Uninot iv ic r te  Id iome konnen manchmal  mit  Hilfe der etymolo- 
gisch-historischen Analyse  er к 1 art werden.  Es muf.3 betont  werden,  
d a 6  das Kr i te r ium der Mot ivie rthe i t  sehr subjek tiv ist. Es hangt
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oft von dem Niveau  der Kul tur  und der Bi ldung  des sprechenden  
Subjekts  ab. So ist das Idiom auf der Barenhaut liegen fiir diejeni- 
gen,  die die Quelle  dieses Idioms kennen,  motiv ie r t ,  fiir die ande
ren aber unm ot i v ie r t .  Es ist auch s t r i t t ig ,  ob folgende Idiome zu 
den mot iv ie r ten  oder unmo t iv ie r t en  gehoren: jemandem auf die 
Finger sehen ‘genau beob a c h te n ’, etwas aus den Fingern saugen ‘sich 
e twas au s d e n k e n ’, durch die Finger sehen ‘mi lde  u r te i l e n ’ u. v. a.

§ 117. Strukt ure l l  sind Id iome meist  verbale W or tv erb in dun gen  
und werden in folgende Gruppen  e in ge te i I t :

a) Verb -f- Subs tan t iv :
Purzelbaume schlugen ‘bich uberschlagen'.

D as  H a s le in  sch lug  firei Purzelbaum e und  b lieb  dann auf der  N ase  l iegen. 
(H . S u d e r m a n n )

Scheibe sein ‘verloren g e he n ’.
«Gestern  n a e h m i t t a g  b a t t e  ich b e in a h e  e ine  S te l iu n g  bekom m en» ,  sag te  er, 
«bei F r i t s e h e  & B lu m b e r g  a ls  C hauffeur .  Aber  das ist nu n  Scheibe.» 
(R . В r a u n e)

b) Verb i Prapos i t iona lgruppe:
um den Kopf gehen ‘um das Leben g e h e n ’.

Sie f lus ter te :  «Vater ,  es geht um deinen Kopf. W ie ich k o n n en  d ich an d e re  
b e o b a c h te t  haben .  . . T us t  du es offers?» (H . F  a I 1 a d a)

c) Verb - f  Su bs t an t iv  mi t Adjek tiv:
lange Beine haben ‘lange d a u e r n ’.

D as h a t  abe r  noch lange Beine. G u s ta v ,  da re ichen  m eine  E rs p a rn i s se  weder 
bin  noch her.  (W . В r e d e I)

b I auen Du nst vor machen ‘be t r i igen’, ‘be li igen’.
«Diese g an ze  W a h l e r e i  ist e in  H um b u g » ,  h a t t e  er  e r k la r t ,  m an  macht dem  
V olk  blauen Dunst vor.» (W. В r e d e 1)

d) Verb +  Prapo s i t ion a lgr upp e  mit  Adjekt iv :
fiir bare Miinze nehmen ‘fiir W ahrhe i t  h a l t e n ’.

Diese g an ze  V erfo lg u n g  d u rc h  die  G e s ta p o ,  die  nimmt sie se i t  se iner  E rzah -  
lu n g  a m  A bend  fiir bare Miinze. (H . F a 1 1 a d a)

e) Verb +  S u bs ta n t iv  +  Prapos i t iona lgruppe:
Schuppen fallen jemandem von den Augen  ‘man sieht  alles im 

r icht igen  L i c h t ’,
M ir s ind  n a m l ic h  so e l l ic h e  Schuppen von den Augen gefa l len .  (W . B r e -  
d e l )

jemandem einen Floli ins Ohr setzen ‘jema nde n  aufregen durch 
irgendeine M i t te i l u n g ’ oder ‘in je mandem einen Gedanken ,  Wunsch 
erwecken,  der ihm keine Ruhe  la!3t’.

E n tw e d e r  h a t  er se lbs t  L u n te  gerochen  oder  j e m a n d  hat i h m  einen Floh ins 
Ohr gesetzt.  (A. S e g h e r s)
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f) Verb г  Adjekt iv :
jematiden k a l t  lasseti ‘j emanden  gleichgii l t ig lassen’,

M a r t in  w ar  b e in a h e  b e t r i ib t ,  dafi  se ine  A breise  den J u n g e n  ka lt  Iiet3. 
(A. S e g  h e r  s)

blau machen ‘die Arbei t  v e r s a u m e n ’, ‘nicht  zur Arbeit  g e h e n ’.

W ar es so  sp a t ,  g in g  er i ib e rh a u p t  n ic h t  m eh r  in die  F a b r ik ,  sonde rn  machte  
den T a g  blau. (H. F  a 1 i a d a)

g) Verb - f  Adverb:
etwas dick haben ‘e twas sa t t  h a b e n ’, ‘seiner uberdriissig s e i n ’.

E r  h atte  das Ganze dick; das  B i t t e n  u n d  B e t te ln ,  das H u m p e ln  und P u m p e n ,  
das  S c h w i tz e n  u n d  S ch w a tz e n .  (A. S e g h e r s)

sich breit machen ‘wicht ig  t u n ’, ‘p r a h l e n ’.

«Nee», sa g te  Becker,  «blofi dafi die  F ra n zo sen ,  die  sich hier breit machen, 
w ie  d ie  H as en  d av o n  s ind .»  (A. S e g  h e r s)

h) Verb +  Inf in it iv :
f  lo ten gehen ‘verloren g e h e n ’.

W e n n  un s  j e t z t  a l les  f loten geht  m it  d em  F r ie d e n s - D ik t a t ,  d a n n  b rau ch en  
w ir  d e inesg le ichen  e rst  r ech t .  (A. S e g h e r s)

Es gibt  m an chma l  Idiome nur  mit  nomina len  Bestandtei len :  
unter vier Augen  ‘zu zwe ien ’; bittere P ille  ‘eine U n a n n e h m l i c h k e i t ’.

E in e  e inzige  Schande!  H e u te  in der  Ausw 'i rkung  w ie  d a m a ls ,  a ls  er diese 
bittere P i l l e  h a t  sc h lucken  miissen. (H .  H e r m a n n )

S tru ktu re l l  unte rsche iden  sich also die Idiome von den Wort-  
paaren.

In der Regel sind Idiome bi ld l ich  und s ta rk  expressiv,  so ist 
das Idiom etwas ausgefressen haben viel expressiver  als etwas be- 
gangen haben.

G o t t  weif l ,  was der ausgefressen hat,  w a r u m  der  ins b ese tz te  G eb ie t  verduf-  
t e t  ist.  (A. S e g  h e r s)

Das Idiom an den Bettelstab kommen  ist viel b i ldl icher  als das 
Verb betteln gehen, verarmen.

Ich  m ufi  j e t z t  O r d n u n g  auf d em  Hof h ab en ,  sonst  k o m m e n  mir  noch die  
K inde r  an den Bettelstab. (A. S e g  h e r  s)

Dasselbe lafit  sich von dem Idiom zwei Fliegen m i t  einer Klappe 
schlagen s ta t t  einen doppelten Zweck durch ein M i t te l  erreichen 
sagen.

In D e u ts c h la n d  b i ld e t  das. . . K le in b u r g e r tu m  die  e ig e n t l i c h e  gese l ischaf t -  
1 iclie G r u n d la g e  der  b e s te h e n d e n  Z u s ta n d e .  . . Der «wahre» S o z ia l i sm u s  
sc h ien  ih m  beide Fliegen m it  einer Klappe zu sch lagen .  (К  M a r x und 
F  r. E n g e l s )
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A u f  einen griinen Zweig kommen  s t a t t  gedeihen, etwas im Leben 
erreichen.

W e n n  ich n ic h t  ba ld  auf  den griinen Z w eig  komme, so t u ’ ich m ir  e tw a s  
zu le id .  (W . H  a u f f)

Rosinen im Kopf haben s ta t t  hoch hinaus wollen, Gropes vor- 
haben.

W ie je tz t  der  H e in i  vor  se iner  M u t te r  red e te ,  so d re is t  und  k a l t ,  de rse lbe  
H e in i ,  den  Georg  zu  a l ie n  K u n d g e b u n g e n  auf se inen  S c h u l te r n  g e s c h le p p t  
h a t t e ,  der  j e t z t  Rosinen im Kopf hatte, von  F i ih re r s c h u le n  u n d  von  der  SS.

§ i g e l t e W o r t e i s t  eine besondere Ar t s tehenf
der W or tv e rb in d u n g en .1 Dieser Fa ch au sd ru ck  s t a m m t  aus dem Grie- 
chischen,  ist e igent l ich selbst  ein gefliigeltes Wor t .  Man weist  au- 
seine A b s t a m m u n g  von Homer h in.  Man f inde t in der «II ias» und 
in der «Odyssee» folgende Au(3erungen: Geflugelte Worte warf er 
auf, m i t  gefliigelten Worten wendete er sich an, richtete die Gottin  
geflugelte Reden, die Gottin warf ein gefliigeltes Wort und viele 
ahnl iche  Verb indungen  mi t  dem Wort  geflugelt.  D am it  unte rs t r ich  
Homer  die Fahigke i t  des inenschl ichen Wor tes ,  von Mund zu Mund 
zu fliegen.

Unter  dem Fachausd ruck  «geflugelte Worte» versteht  m an  nicht  
nur e inzelne Wor ter ,  sondern auch Wor tve rb ind ungen .  Hierher ge
horen sowohl der rote Faden (Goethe) als Beze ichnung der Idee, 
die sich durch  alle Ausfuhrungen h in durchz ieh t ,  wie auch Sisi-  
phusarbeit  (Homer) — ein schweres und vergebl iches Bemiihen.  
Diese zu weite Deu tun g  des Fachausdrucks  «geflugelte Worte» 
fiihrt zur Verschwommenhei t  der Grenzen zwischen den gefltigel- 
ten Wor tv erb i ndung en  und Einzelwor te rn.  Wir  be t rach ten  geflu
gelte Wor te als eine Art s tehender  Wor tve rb ind ung en ,  deswegen 
schenken wir  unsere Aufmerksamkei t  se lbs tvers tandl ich  nich t  den 
Wor te rn ,  sondern Worten ,  d. h. gef lugel ten Wor tv erb indungen .

Gefluge lte  Wor te fal len ihrer S t ru k tu r  nach in verschiedenen  
Sprachen  nich t  immer  zusammen,  ihre S t r u k tu r  hangt  von den 
E ig en tu ml ic hk e i ten  jeder Sprache  ab.  Da fiir die deutsche  Sprache  
die E nt w ic k lu ng  der Zusamm ense tzung  als eine der inneren Ge- 
se tzmaBigkei ten  gil t ,  g ibt  es im Deutschen  viele geflugel te  Wor te  
in der Form eines zusammengesetz ten  Wor tes ,  z. B. der Apfel der 
Zwietrack t, daneben  aber  auch der Erisapfel.

So fiel m i t t e n  in das  P a r l a m e n t  der Erisapfel,  . . (K. M a r x )

Den deutschen Zusammense tzungen  en tsprechen  deswegen oft 
russische Wor tverb indungen:  dt .  Vaterunser — russ. отче наш,

' S iehe  G. В u с li m  a n n, G e f lu g e l te  W or te  und Z i ta t e n s c h a t z ,  S t u t t g a r t ,  
1958.
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Siindenbock — козел отпущения, Straujjenparlument — страусовый 
парламент.

. . .Siindenbocke m it  e igener  Hand auf d em  A l t a r  des V a te r l a n d e s  geop-  
fert .  (К. M a r x)

Sie w i in sc h te n  sich e in  StrauB enparlam ent,  das seinen K opf ve r s te c k te ,  um  
ungesehen  zu b le iben .  (K. M a r x )

Manche Linguisten gebrauchen auch den Fachausd ruck  «Schlag
worter .» 1 Unserer  Meinung nach sind die Fachausdr iicke «geflii
ge lte  Worte» und «Schlagworter» n ich t  identisch.  Unter  Schlag- 
wor te r n  verstehen wir  solche Worte r  und Wor tve rb indungen ,  die 
zu einer  b e s t im m te n  Zei tper iode  eine gro(3e Bedeutung erha lten 
und da nk  ihrer besonders ak tuel len  Sem an t ik  im Volksmunde  
iib 1 ich werden.  Solche Schlagwor te r,  durch  ihren t reffenden Sinn 
charak te r i s ie r t ,  werden im Volke beliebt  und verbre i ten sich sehr 
schnel l .  Diese Schlagworte r dienen oft zur Bereicherung der geflii- 
ge l ten Wor te .  Der Unterschied zwischen den Schlagwortern und 
gefli igelten Wor ten  bezieht  sich auf den in te rna t iona len  Charak te r  
der  letzteren.  Schlagworter ,  die fiir verschiedene Lander aktuel l  
s ind und durch andere  Lander  ziehen, heit3en gefliigelte Wor te.  Sie 
en ts tehen  aus verschiedenen Quel len.  Gefliigelte Wor te  sind vor 
a l lem Aphor i smen,  Losungen,  Sentenzen,  Z i t a te ,2 dabei hande lt  es 
sich oft um Ausspri iche einzelner Personen — Schrif ts tel ler ,  Wissen
schaft ler ,  Po l i t iker .  Zuweilen kann auch die Autorschaft  vergessen 
werden .  Gefl i igel te Wor te b ilden feste, s tabi le  Elemente  des Wort-  
bestandes und bere ichern ihn.

Sturm-und-Drang-Periode  ko mmt  von M. Klinger (vgl. im R u s 
sischen период бури и натиска). Das engl. to be, or not to be, that  
is the question s t a m m t  von Shakespeare,  vgl. das dt .  sein oder nicht 
sein, das ist die Frage und das russ. быть или не быть, вот в чем 
вопрос. Das frz. ипе tempete dans tin verre d'eau ist ein Ausspruch 
von Montesquieu;  im Deutschen — S tu rm  im Wasserglase, im Ru s
sischen — буря в стакане воды.

Gefliigelte Wor te  werden durch folgende charakte ri s t i sche  Merk- 
male  gekennzeichnet :  durch ihren treffenden Sinn,  durch ihren 
i n te r na t io na l en  Charak te r ,  durch die Kalkierung  und durch das 
Vorhandense in  einer be s t i mm te n  Quelle  und manchmal  eines Autors.

1. Eben  d e r  t r e f f e r . d e  S i n n  g ibt  den Ausspri ichen die 
Fah igke i t ,  zu gefli igelten Wor ten  zu werden.  Der treffende Sinn 
ist eine vergehende Ersche inung,  mit  der Zeit ver lieren manche

1 O. L a d с n d о r f, H is to r i sc h e s  S c h la g w o r te rb u c h ,  S t r a B b u r g  u. B e r l in  
1У06.

- A p li o r i s  m u s (g rch .- la t .  ‘das A b g e s o n d e r t e ’) — v e re in z e l te  g e is tvo l le  
A ussage.  L о s u n g — aus  der  g eg e n w a r t ig e n  S i t u a t i o n  he rausge gebene r ,  kurz und 
e in p r a g s a m  a b g e fa B te r  p o l i t i sc h e r  A ufruf .  S e n t e n z  ( la t .  ‘M e in u n g ’) — be- 
k a n n te r  A u ssp ru ch .  Z i t a t ( la t .  c ita tu m  von  citare  n e n n e n ’) — w o r t l ic h e r  Aus- 
zu g  aus  e in e m  T ex t .
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gefliigeltc Wor te ihren t reffenden Inha lt ,  jedoch bestehen sie auch 
weiter in der Sprache  als feste stehende  Wor tve rb ind ung en ,  z. B. 
der gordische Knoten. Die meisten  geflugelten Wor te  (einzelne 
Wor te r  und Wortverb indungen)  beha l ten  aber das Treffende: Das 
Sein bestim m t das Bewtifitsein (K- Marx).

‘ Das Sein best im mt das B e w uB tse in .’ W o h a t t e  sie das n u r  g eh o r t  oder  gele- 
sen? J e t z t  e r in n e r te  sie sich: in der  « R h e in is c h e n  Z e i tung» ,  v o n  der  sie gele  
gen t  1 ich ein E x e m p la r  in d ie  H a n d  b ek am . h a t t e  Karl M a rx  diesen  Sa tz  
gesch r ieben .  (H. Z i n n e r)

2. Gefliigeltc Wor te  werden in verschiedenen  Sprachen  gebraucht .  
Ihre E ig en tum l ic hke i t  besteht  in ih rem i n t e r n a t i о n a I e 11 
C h a r a k t e r .  Jedoch  untersche iden sie sich pr inzipiel l  von den 
In te rna t iona l i smen  (siehe S. 109 ff.). Die letzteren bezeichnen wich- 
t ige pol i t ische,  kul turel le  und technische  Begriffe, sind meis tens  
Termini ;  ihre Quelle ble ib t  aber meis tens  unbeka nn t .  Hierher  
gehoren  z. B. solche Worter  wie Kommunisnius, Sozia lismus, Phy- 
sik, Kultur, Algebra  u. a.

Geflugel te Worte  sind keine Termini ,  sie drucken  verschiedene 
Begriffe aus,  ihre Quei len sind gewohnlich bekannt .

Allgemein verbre i tet  sind solche gef lugelten Wor te wie Apfel  
der Zwietracht  (Mythologie),  Liebe macht b l ind  (Plato) ,  K am pf  
unis Dasein  (Darwin) u. a.

3. Geflugel te  Worte  untersche iden sich durch die A r t  d e r  
U b e r s e t z  u n g in andere  Sprachen.  Sie werden naml ich  mei- 
s ten te i l s  genau,  wort  lich i ibersetzt ,  d. h. kalkier t .  Sie konnen im 
Deutschen als  eine besondere Art  phraseologischer  Obersetzungs- 
wor ter  gel ten:  viel Lartn um nichts  (Shakespeare)  — много шуму 
из ничего, alles flie fit  (Herakl i t )  — все течет, lernen, lernen und 
lernen (W. I. Lenin) — учиться, учиться и учиться.

4. D i e  g r a m m a t i s c h e  S t r u k t u r  der geflugel ten 
Wor te  wird durch deren logischen Inha l t  bed ingt .  Da  sie vor al lem 
verschiedene Sentenzen,  Aphor ismen,  Losungen ausdri tcken,  t re ten  
sie gewohnl ich in Form eines vol len oder el 1 ipt ischen Satzes auf: 
fch weift, daft ich nichts weift (Sokrates),  Alles ist aufs beste be- 
s te l l t  in der besten der moglichen Wellen  (Voltaire),  Proletarier 
aller Lander, vereinigt Euch! (K. Marx und Fr. Engels).

Z i ta te  konnen jedoch sowohl abgeschlossene. Gedanken  als auch 
einzelne Gedankenspl i t t e r  ausdri icken.  Deswegen exist ie ren sie ent- 
weder in Form eines Satzes: E in  Gespenst geh t um in Europa, das 
Gespenst des Kommunisnius!  (K. Marx und Fr.  Engels),  oder einer 
Wor tgruppe:  das rote Gespenst — als Symbol  der Revolu t ion ,  z. B. 
Es geniigte, daft selbst nur ein Vaisse d a s  r o t e  G e s p e n s t  hemuf-  
beschwor (K. Marx),  und  sogar in Form eines einzelnen Wor tes 
wie z. B. die Petroleumkomodie (so bezeichnete W. I. Lenin den 
Kampf zwischen dem Pet r o le um trus t  von Rockfeller  und der D e u t 
schen Bank);  N un  beginnt die P e t r o l e u m k o m o d i e  (W. I. Lenin).
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Manchmal  sieht  man an solch e inem gefliigelten Wort  seine 
Herkunf t  nicht  mehr : Montecki und Capuletti  (Shakespeare),  N ih i 
l is t  (Turgenew),  Der letzte Mohikaner  (Cooper).

§ 119. Was die gefli igelten Wor te  besonders kennzeiehuet ,  ist 
der U m st a n d ,  daI3 ihre Quellen und oft ihre Schopfer bekann t  sind.  
Ihrer  Herkunf t  nach konnen sie in sechs Gr uppen  eingetei l t  wer 
den: bibl ische,  mythologische ,  volkst i iml iche ,  geschicht l iche,  poli- 
t ische,  l i terarische.

1. Aus der Bibel  g ibt  es eine Menge gefliigelter Worte:  Fleisch 
und B lu t\  Siindenbock; in dem siebenten H im m el,  d. h. in hoch- 
s te r Wonne; die Perlen vor die Saue werfen — zu j ema nde m spre- 
chen,  der n ichts  da von  vers teht ;  Sodom und Gomorrha (nach der 
bibl ischen Legende) — die wegen der Laste rhaf t igkei t  der Einwoh-  
ner ver t i lg ten  S t a d te  — jetzt  zur Bezeichnung eines Wir rwarrs  ge- 
b raucht ;  verbotene Frucht — ein Apfel,  wegen dessen Adam und 
E v a  dem bibl ischen Mythus nach das Parad ies  verlassen muf3ten — 
jetzt  bedeutet  es e twas Verbotenes;  die zehn Gebote u. a.

D ie  F ra n z o se n  h ab en  diese w id r ig e  ( Jn n a tu r ,  die  w e i t  s i in d h a f te r  a ls  die  
Greuel  v o n  Sodom und Gomorrha, im m e r  se lbst gefi ih lt .  (H . H e i n  e)

L ach en d  s te l l t e  S a n d ig  fest,  dafl es doch im m er  noch die verbotenen Friichte 
w aren ,  d ie  da  a m  bes ten  s c h m eck ten .  (H . H  e r m  a n n)

Die zehn Gebote der G o t t lo se n  miissen heif len: . . . (Л S e g  li e r s)

2. Viele gefliigelte Wor te wurzeln in der anti  ken Mythologie:  
auf dem Olymp sitzen, aus der S zy l la  in die Charybde, Apfel der 
Zwietracht u. a.

Aus der S zy l la  in die Charybde — nach der griechischen Sage 
sind das zwei Meerungeheuer  (Strudel) in der Meerenge von Mes
s ina  — iibertragen heil3t es — aus einer Gefahr in eine andere  ge- 
ra ten.

3. Es g ib t  auch manche  gefliigelte Wor te aus der Folklore,  
aus  den Volksmarchen ,  wo der a l te  Glaube  und Aberglaube  des 
Volkes ihre Widersp iege lung  gefunden haben.  Daher  sind solche 
gefli igelten Wor te  en ts tand en  wie der Geist des Hauses; guter, bd- 
ser Geist; der dritte  Hahnenschrei u. a.

Der Geist des Hauses, der a l te ,  s c h w a tz h a f te ,  aber  g e t re u e  G eis t  w ar  w ieder  
aus  se inen  W in k e ln  he rv o rg e k ro ch en .  (Л, S e g  h e r s)

«Tag, Frieda, welch guter Geist  f i ihrt  d ich  zu mir?» —  «Kein guter, elier 
ein b oser .» Und sie  lachelte  den Sch w ag er  unsicher  an .  (W. В r e d e I)

D ie Nebe! f lohen w ie  Gespenster beim dritten Hahnenschrei.  (H .  H e i n e )

4. Viele gefliigelte Wor te  s t a m m e n  auch aus der Geschichte.  
Der gordische Knoten — ein kunstvol le r  Knoton,  den nach einer  
Weissagung nur  e in kiinftiger Weltherrscher  losen wurde und den 
Alexander der GroQe mi t  dem Schwert  durchhieb .  Ober t ragen be
deute t  es ‘eine verwicke lte  Angelegenhei t  auf eine une rwar te t  ein-
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fache Weise zur Entseh e id ung  b r i n g e n ’. Den Rub ikon iiberschrei- 
ten — Ru b ik on  — ein FluB, der die Grenze zwischen I ta lien und 
Gall ien bi ldete.  Casar i iberschri t t  mit  seinen Legionen den R u b i 
kon und ent fessel te dadur ch  einen Krieg. Daher bedeute t  dieser 
Ausdruck ‘einen schwerwiegenden  Entsch luB fa ssen ’.

In  der  N a c h t  vom . 8 z u m  9. N o v e m b e r ,  e r k l a r t e  er, w erd e  er den Rubikon 
uberschreiten. (L. F e u c h t w a n g e r )

Potemkinsche D o r fe r— ‘Sc hw ind el e i ’. Diese Bedeu tun g  erhiel t  
der Ausdruck auch nach einer hi stor ischen Tatsache.  Po te m kin  
baute  auf dem Wege der russischen Kaiserin K a th a r in a  П.  durch die 
Ukra in e  kiinst 1 iche Dorfer auf,  um die Kaiserin zu beschwindeln.

Nach Kanossa gehen — Canossa — eine Burg in den Apenninen .  
Kaiser Heinr ich IV. (11.— 12. J a h rh u n d e r t )  e r re ichte hier durch 
drei tagige  BuBe von Paps t  Gregor VI I .  die Losung vom Kirchen- 
bahn .  Daher bedeute t  es jetzt  ‘sich de mt i t i gen ’. Es wird jetzt  auch 
als Zusammense tzun g  gebraucht :  der Kanossagang ‘erniedr igender ,  
herabwi irdigender G a n g ’.

U n d  w ie  s t a n d ’s m i t  se in em  sc h m a h l ic h e n  Kanossagang zu se inem  hoch- 
g e s te l l t e n ,  k a i s e r t r e u e n  B ru d e r?  (W. В r e d e 1)

5. Geflugel te  Wor te konnen un ter  dem Einf luB i rgendeiner po- 
1 i t ischen Erscheinung en ts tehen.  Die imper ia l i s t ische  Po l i t ik  von 
B ism ark  wurde  z. B. B lu t-  und E isenpolitik  genannt .  Viele ge
f lugel te  Wor te  werden von den Pol i t i ke rn  selbst  geschaffen: Las- 
sal le ha t  eliernes Lohngesetz (nach Rikardo) ,  Arbeiterbataillone  ge
schaffen.  Den franzosischen u topischen  Sozial is ten werden folgende 
gefliigelte Wor te zugeschrieben:  Recht auf Arbeit  (frz. droit au tra
vail)-, offentliche M einung  (frz. Vopinion publique), Organisation 
der Arbeit  (frz. / ’organisation du travail). K- Marx  ha t  Lumpen- 
proletariat\ das rote Gespenst; Proletarier aller Lander, vereinigt 
Euch!\ Klassengegensatze u. a. ins Leben gerufen.  Viele s ta mmen 
aus den Werken  von W. I. Lenin:  der Grofte A n fa n g ; Wer, wen? u. a.

6. Besonders viele geflugelte Wor te  s t a m m e n  aus der Li tera tur :  
D ichtung  und Wahrheit, man lebt nur eintnal in der Welt, das 
Ewig-W eibliche  — Goethe;  Was ist der langen Rede kurzer Sinn?  — 
Schil ler;  Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer new, Ich 
weift nicht, was soli es bedeuten, dafl ich so traurig bin  — Heine;  
M i t  Windmiihlen kampfen  (acometer  mol imes de viento) ,  R itte r  
von der traurigen Gestalt (El cabal le ro  de la t r i s te  figura) — Ser- 
vantes;  Die Extreme beriihren sich (les ex t remes  sc touchent)  — 
Beaumarcha is ;  Um ihrer schonen Augen w illen  (Pour leurs beaux  
yeux) — Moliere; Meine bessere H a lf te  (My be t te r  half) — Sidney;  
Wer sind  die Richter? (а судьи кто?) — Gribojedow.

Manche geflugel te Wor te  konnen infolge der U m d e u tu n g  als 
Id iome aufgefaBt werden,  doch sie unte rsche iden  sich von den 
le tz te ren dadurch ,  daB ihre Quel le nachweisbar ist.
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§ 120. Spr ichworter  untersche iden sich von anderen phraseo lo
gischen W or tve rb ind ung en  inhal t  1 ich und s t ruk ture l l .  Das sind er- 
s ta rr te ,  im Volksmunde  umlaufende kurze Spriiche; sie exist ieren 
meistens nicht  in der Form eines Wor tes ,  sondern in der eines Satzes 
und driicken bi ld l ich nicht  i rgende inen einzelnen Begriff,  sondern 
einen abgeschlossenen Gedanken  aus,  z. B. Von schonen Worten 
wird man nicht satt.

Kennzeichnend ist fiir die Spr ichwor te r  die Knapphei t  des Aus- 
drucks,  die Fahigk e i t ,  einen ganzen Gedanken  mit wenigen Wor ten,  
lakonisch auszudri icken:  In der Kurze liegt die Wiirze.

Spr ichworter  s t a m m e n  hauptsachl ich  aus dem volkst i iml ichen 
Na t io na lg u t  und t ragen eine Lebenser fahrung  oder Lebensregel  mit  
lehrhaf ter  Tendenz  vor. Daher besi tzen sie oft gewohnlich einen 
belehrenden moral ischen Sinn und en fha l ten  eine Volksweishei t ,  
einen Ra t ,  eine Belehrung: Man schmiedet das Eisen, solange es 
heift is t ; Viele Koche verderben den Brel, Man soli den Teufel nicht  
an die Wand malen; Besser ein Ende m i t  Schrecken, als ein Schrek- 
ken ohne Ende.

Besser ein Ende mit Schrecken als  ein Schrecken ohne Ende. —  D as  Sprich- 
w or t  sci n ich t  a m  P la tz e ,  sa g te  N a d le r  e ifrig .  (A. S e g  h e r  s)

Sprichwor te r  sind meistens anschaul ich ,  b i ldhaft ,  treffend,  oft 
auch gereimt ,  was i iberhaupt  fur die volks t i iml ichen Re de wen dun
gen typisch ist: Wie g e w o n n e n ,  so zerronnen, ein reines Gewissen  
ist ein gates R u h e k is se n ; einem geschenkten G aul schaut man 
nicht ins M a u l ; M orgenstunde hat Gold im M uride.  Daher sind 
die Spr ichwor te r  e inpragsam,  leicht zu beha lten und im Volks
munde  sehr verbre i te t .

In der russischen l inguis t ischen Li te r a tu r  sind zwei Termini  
im Gebrauch:  п о с л о в и ц а  (Sprichwort ) und п о г о в о р к а  
(spr ichwort l iche W o r tve rb indung  x). In der deutschen Sprache  gibt  
es nur  einen Fachausdruck  2 (Sprichwort) ,  obwohl diese beiden 
Abar ten  auch vorhanden  sind.  Im Gegensatz zu Spr ichworte rn  
bezieht  sich die spr ichwor ter l iche  W or tv e rb in du ng  meistens auf eine 
Wor tgruppe ,  besi tzt  keinen belehrenden Cha rak te r  und dri ickt  kei
nen Ra t  aus; vgl.  eine schone Bescherung  — einersei ts,  und erst 
besinnen, dann beginnen — anderersei t s.

Im Satz t r i t t  die spr ichwor tl iche  Wor tv e rb in du ng  als ein Satz- 
glied auf: Da haben wir d ie  B e s c h e r u n g ;  das ist e in e  schone 
B e s c h e r u n g .

1 Wir g e b ra u c h e n  d iesen  F a c h a u s d ru c k  n u r ,  u m  diese be id en  K a te g o r ie n  von-
e in a n d e r  zu u n te r sch e id en .

3 A n d ere  d e u ts ch e  F a c h a u s d ru c k e ,  z. B. sp r ic h w o r t l i c h e  R e d c n s a r te n ,  bez iehen  
s ich  auf  an d e re  A r te n  ph raseo lo g isch e r  W o r tv e rb in d u n g e n  (siehe W. S c  h m i d t,  
D e u ts c h e  S p ra c h k u n d e ,  B e r l in  1960, § 176, 177 If.).
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In verschiedenen Sprachen  f indet  man eine groBe Zahl von 
Spr ichwor te rn ,  die dem inneren S inngehal t  nach sehr nah  zue inan
der s tehen,  obwohl sie oft s t r uk tu re l l  und lexika li sch e inander  nicht  
vo l lkom men entsprechen.

Vgl. Eine D u m m h e it  rnacht auch der Gescheiteste — и на ста
руху бывает проруха;  Es ist noch kein Meis/er vom H im m el gefal
ien — не боги горшки обжигают; Der Fisch fcingt beim Kopf an zu 
stinken  — рыба начинает портиться  с головы u. v. a. Hier  ist 
se lbs tvers tandl ich  gar  keine Rede  von Ent l eh nunge n  aus dem D e u t 
schen ins Russ ische  und umge keh r t .  Das zeugt nur  von dem allge- 
meinm enschl ichen  Cha rak te r  des Denkens  (siehe § 6 und § 125).

Spr ichwor te r  konnen auch wie andere  Arten der Phraseo logis 
men als D enkm aler  der Geschichte  be t rach te t  werden.  Manche 
Sprichwor te r  bleiben am Leben,  obwohl  die Ersche inungen  des Le
bens,  die ihnen zugrundeliegen,  langst  verschwunden  sind Miihl- 
steine werden nicht m o o s ig— ‘wer a rbe ite t ,  der ha t  es g u t ’ — ob- 
gleich alle Wassertni ihlen schon der Geschich te  angehoren.  Es ist 
dann  der Fa ll ,  wenn das Spr ichwor t  eine Lebensweishe it  oder einen 
guten  Ra t  e n th a l t ,  wie in dem obene rwahnte n  Spr ichwor t .

W enn  aber  das Sprichwort  n ichts  mehr  Ratsames ,  Belehrendes 
e n t h a l t  und mi t  der Gegenwar t  n ichts  mehr  gemein ha t ,  so kann es 
a l lm ah l ic h  veral ten,  wie z. B. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe.

Spr ichworte r  konnen auch Archa ismen e n th a l te n ,  aber  trotz- 
dem b leiben sie am Leben und werden gebraucht ,  wenn sie ihre 
charakte r i s t i schen  Merkmale  n ich t  verloren haben ,  z. B. Mintie  
verkehrt die S inne,  wo das Wort  Mintie  schon ein ve ra l te te r  Aus
druck  fiir ‘L ie be ’ ist.

Da  Spr ichwor te r  meistens vo lks tuml ic he r  Herkunf t  sind,  kann 
m an  ihre Queilen nicht  nachweisen;  dadurch  unte rscheiden  sie sich 
von solchen Phraseologismen wie gef 1 ugelte Worte .

§ 121. Nach der B e t ra ch tun g  der obene rwahn ten  vier Abar ten  
von s tehenden  W or tv e rb in dunge n  sei es aber darauf  hingewiesen,  
daB diese sogenannte  t rad  it ionel le Klass i f ika t ion derselben ihre 
Mangel hat .  Sie ist nich t  auf i rgendeinem e in he i t l i chen  Pr inz ip 
aufgebaut :  Id iome werden von  den t ibrigen s tehenden  W o r tv e r b in 
dungen nach dem semant i schen  Pr in z ip ,  W or tp aa re  und Spr i ch 
wor te r dagegen vor a l lem nach ihrer S t r u k t u r  abgesondert .  Was 
geflugel te Worte  anbe tr i f f t ,  so ist es schwer,  sie auf Grund eines 
e inhe i t l i chen  Pr inz ips  zu vere in igen,  da sie sowohl s t ruk ture l l ,  
wie auch inha l t l i ch  mann igfa l t ig  sind.  Die t ra d i t ion e l l e  Klassif i 
ka t ion  unifaBt n icht  alle in der Sprache  vo rha nde nen  s tehenden 
W or tv e rb in dungen ,  und zwar nomina le  und verba le  W o r t v e r b i n 
dungen  mit  der tei lweisen U m d e u tu n g  und s tehende  Vergleiche. 
Nomina le  und verba le  W or tve rb ind ung en  konnen nicht  zu Idiomen 
gezahl t  werden,  weil nicht  alle Kompo nen ten  dieser Wor tgru ppe n
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umgedeute t  werden:  In der s tehenden Wor tv erb in du ng  Menschen 
guten W it  tens un te r l ieg t  das Wor t  Mensch keiner Um de u tu ng ;  in 
der nomin a len  Wor tgrupp e  das Schwarze Meer b le ib t das Wor t 
Meer semant i sch  unverander t .

E ine  tei lweise U m d e u tu n g  kennzeichnet  auch solche verba len  
Verb indungen  wie in Bewegitng setzen, Absehied nehmen, in An- 
spruch nehmen, H itfe  teisten, in Gefahr bringen, Verdienst haben, 
ins Stocken kommen  u. v. a. Una bhang ig  von der tei lweisen Um- 
de utu ng  en twicke l t  sich der umgedeute te  Gesamts in n  auch hier:  ins 
Stocken kommen  ‘s t o c k e n ’.

A ber  sie in e rk ten  es erst  j e tz t  r ic h t ig ,  a l s  ihr G esp rach  ins Stocken kam .
(R .  В r a u n e)

Diese verba len  W or tver b in du ng en  sind leicht zu erkliiren, weil 
sie m o t iv ie r t  sind.  Es ist auch moglich,  einzelne Bes tandte i le  dieser 
Wor tv erb in du ngen  durch Sy non ym e zu ersetzen,  z. B. in Bewegung  
setzen, bringetv, in Bewegung kommen, geratetv, einen Beweis geben, 
lief  era  u. a.

S tehende  Vergleiche,  wie es schon das Wor t  stehend  zeigt,  ge
horen auch zu s tehenden  Wor tv erb in dungen ,  da sie in ihrem Ge
brauch e rsta r r t  sind und sich durch tei lweise U m d e u tu n g  kenn- 
zeichnen,  z. B. rot wie B in t,  reich wie Krosus, weifl wie Schnee, 
k a lt  w ie E is, har t  wie S te in , schwarz wie Pech usw. Auch hier e n t 
wickel t  sich oft der umgedeute te  Gesamts inn :  klar wie Klofibriihe 
bedeute t  e igent l ich ‘u n u m s t r i t t e n  k l a r ’, ‘voli ig e in le u c h te n d ’.

Wie der Schnee so weiB  
A ber  k a lt  wie Eis
Is t  d a s  L ie bchen ,  das  du  d ir  e rw a h l t .  ( J .  W . G  о e t h e)

Ich  w ar  miide wie ein Hund. (H . H e i n  e)

K a p i t e l  16

M erkmale der Phraseologism en

§ 122. Fiir al le s tehenden  W or tve rb ind ung en  der deutschen 
Sprache s ind folgende Merkmale kennzeichnend:  U m deut un g ,  ein- 
he i t l i che  Gesarn tbedeutung ,  Stabi  1 i t a t , Ve rb indung  mi t  der Ge- 
schich te  des Volkes.

1. Fiir die ineisten s tehenden W or tve rb ind ung en  — Phraseolo
g ismen ist eine metaphor i sche  U m d e u tu n g  charak te ri s t i sch:  Es ist  
m ir W urst  ( Wurscht) ‘es ist mir  e ine r l e i ’ , ‘e g a l’ ; diese Bedeutung  
en ts teh t  infolge der ine taphor ischen U bertragung, da es gleichgiil- 
t ig  ist, an welchem E nde  die Wurst  angeschni t ten  wird.  E tw as aus 
dem Stegreif  reden (tun), d. h. e igent l ich so schnel l ,  da!3 man keine 
Zeit  ha t ,  vom Pferde abzusteigen,  j etzt  ist der Sinn  metaphori sch  
umge deute t ;  M an schmiedet das Eisen, solange es heifi i s t — ‘man
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inuB al les  r ec h t ze i t i g  m a c h e n ’; Feuer und  F la m  trie sein  — ‘begei-  
s t cr t  fiir e t w a s  s e i n ’; das geht wie in B u t te r  b ed e u t e t  ‘g l a t t ’ , ‘l e ich t  ’ , 
‘wie m i t  B u t t e r  g e s c h m i e r t ’. Aus  d ie se m  Verg le ich  e n t w i c k e l t  sich 
das  I d i om  alles ist in Butter  ‘al les  ist in O r d n u n g ’.

U n d  d a  h a b e  ich d e n n  den A u f t r a g  g e k r i e g t  u n d  m e i n  S p e s e n g e l d ,  u n d  n u n  
s i t z e  ich h ie r  bei I h n e n ,  F r a u  H a b e r l e ,  und  d e r  E n n o  w i r t s c h a f t e t  im  L a d e n ,  
u n d  es is t . d i e s  e i g e n t l i c h  in b e s te r  B u t te r .  ( H .  F  a I I  a  d a)

Infolge  der  vo l l s t a n d ig en  oder  t e i lw e i se n  U m d e u t u n g  e n t w i c k e l t  
s ich bei a l i en  phraseolog ischen W o r t v e r b i n d u n g e n  auf ie r  den  S p r i c h 
w o r t e r n  und m a n c h e n  gef luge lten W o r t e n  e ine  e i n h e i t l i c h e  B e d e u 
tung :  Ohne Sang  und  Klaiig  ‘b e s c h e i d e n ’ (ohne Aufschen  zu erhe-  
ben) ,  unter die Haube bringen  ‘v e r h e i r a t e n ’, jem andem  den Lauf-  
pafi geben  ‘e n t l a s s e n ’, weit und  breit  ‘u b e r a l l ’ , E ile  haben  ‘e i l e n ’.

Bei S p r i c h w o r te r n  und m a n c h e n  ge f lu ge l t e n  W o r t e n  (in F or m  
eines  Satzes)  ist es ander s ,  da sie e i ne n  v o l l s t a n d i g e n  G e d a n k e n  in 
sp r ac h l i c he  F o rm  k le iden  und in geschlossener  S a tz fo r m  a u f t r e t e n  
kon nen :  Jedes D in g  h a t  zwei Se iten .

2. Infolge der  E n t w i c k l u n g  der  e i n h e i t l i c h e n  G e s a m t b e d e u t u n g  
zeigen fast  a l le  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  (wi ede rum  a u S e r  den  
S p r i c h w o r t e r n  und m an che n  ge f lu ge l t e n  W or te n)  der  B e d e u t u n g  
nac h  d ie  T en d e n z  zur  L ex ik a l i s i e r un g ,  de r  S t r u k t u r  nach b le iben  
sie ab e r  W o r t v e r b i n d u n g e n .  Dahe r  w e r d e n  sie als A q u i v a l e n t e  von 
W o r te r n  b e t r a c h t e t  und  spie len im S a tz  d ie  Ro l l e  e ines  Sa tzgl i edes .  
Bei der  A n a l y s e  e ines  Satzes  ist es d ah e r  w ic h t ig ,  d ie  inne re  s e m a n 
t i s che  E i n h e i t l i c h k e i t  der  ph ras eo log i sc hen  W o r t v e r b i n d u n g ,  ih re  
inha  111 iche U nz e r l eg ba r k e i t ,  i hren  G e b r a u c h  als e in e in h e i t  1 iches 
Sa tzg l i ed  zu b e t o n e n .1

Die  phraseo log i sche  W o r t v e r b i n d u n g  k a n n  ve r sc h ie d e n e  Satz-  
g l i ede r  v e r t r e t en .

I d io m e  t r e t e n  sehr  oft  als P r a d i k a t  auf ,  wei l  d ie  m e i s t e n  von  
ih n e n  ein Verb e n t h a l t e n .

«N ee,  e b e n  n i c h t .  S i e  w i r d  h e r a u s k o m m e n  u n d  d i r  d e n  B r i e f  g e b e n ,  v e r s t e h s t  
d u ,  u n d  d u  w i r s t  den Mund halten.» ( R .  В r  a  u  n  e)

S te h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  k o n n en  g e b r a u c h t  werden :
a) al s  Tei l  des P r a d i k a t s ,  n a m l i c h  al s P r a d i k a t i v

«Eine harte NuB, E s c h e r i c h .  . . » —  « E s  g i b t  k e i n e  N u f l ,  d i e  so  h a r t  is t .  . .» 
( H .  F  a  I 1 a  d a)

b) al s  S u b je k t

Z u  d e n  M e r k w u r d i g k e i t e n  de r  S t a d t  g e h o r e n :  . . . D i e  s c h o n e  M a r i a n n e ,  e in  
a u f i e r o r d e n t l  ich s c h o n e s  F r a u e n z i m m e r ,  w o r a n  der Zahn der Zeit s c h o n  se i t  
z w a n z i g  J a h r e n  k a u t .  . . ( H  H e i n e )

1 Г р а м м а т и к а  р у с с к о г о  я з ы к а ,  т .  I I  (ч а с т ь  1), М . ,  И з д .  А Н  С С С Р ,  1951,  
с т р .  60.

7' А. И скоз .  А. Л енкова
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c) al s  A t t r i b u t
D e r  P a s t o r ,  s c h o n  w i e d e r  aus dem Konzept gebracht, a n t w o r t e t  a r g e r l i c h .
( H .  F  a  I 1 a  d a)

d) al s p r a d i k a t i v e s  A t t r i b u t

A ls  e r s t e  k a m  M a r t h a  m it Sack und Pack a u s  B e r l i n .  (T  b .  H  a  г у  с h)

e) al s  ve r sc h ie de ne  A d v e r b i a l b e s t i i n m u n g e n
Erster ,ttiger: . . . W i r  m i i f l t e n  u n s  d r i i c k e n  von Ort zu Ort,

D e r  a i t e  R e s p e k t  w a r  e b e n  fo r t .  ( F  r. S c h i l l e r )

3. S te h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  s ind  sehr  fest ,  s t a b i l ,  leben in 
der  S p ra ch e  sehr  l ange ,  j a h r h u n d e r t e l a n g .  Die  S tab i  1 i ta t  der  P h r a 
seo l og i sme n  ist du r c h  die U n e r s e t z l i c h k e i t  ihrer  K o m p o n e n t e n  und 
d u r ch  d ie  E i n h e i t l i c h k e i t  ihrer  B e d e u t u n g  be d in g t .  Der  hauf ige  
G e b r a u c h  von  P h ra se o l o g i sm e n ,  ihre V e r b r e i t u n g  in der  m u n d l i c h e n  
und sehr i f t  1 ichen S p ra ch e  t r a g t  auch  zu ih rer  S tab i  1 i t a t  bei .  N ich t  
von  m in d e r e r  B e d e u t u n g  ist  a u c h  d ie  T a t sa c h e ,  daf i  den  P h r a s e o 
log i s men  m e i s t e n te i l s  so lche W o r te r  z u g r u n d e  l iegen,  die  lebens-  
wi ch t ig e  Begri ff e aus dr i i cken ,  z. B.  so lche wie Fufi, Bein , Hand,  
Finger, Kopf, B a u m , Nebel, L u f t ,  Erde  u.  a.

Mit  d e m  W or t  Fufi s ind  v ie l e  P h ra se o lo g i sm e n  ge b i ld e t :  auf  
grofiem Fufi leben, m i t  jem andem  au f  g u te m  Fufie stehen, au f  ge- 
spann tem  Fufi m i t  jemandem stehen oder leben, Fufi fassen, die Fufie 
in die H and  nehmen, au f  freiem  Fufie sein, keinen Fufi ilber jetnan- 
des Schw elle  setzen, m i t  dem l inken  Fufi aufstehen, leichten Fufies, 
jemanden au f  g le ichem  Fufie behandeln  u.  v.  a.

Mit  d em  Wor t  Wand: Es ist, u m  an der W and in die Hohe zu 
laufen, die W ande hochspringen vor Freude, jemanden an die W and  
driicken, m i t  dem Riicken an die W and  kom m en, weifi wie eine 
W and  werden, m i t  dem K opf durch die W a n d  wolleti, an die W and  
s te llen , m i t  je nandem  die Wande einrennen konnen  u.  a.

M a n ch e  P h ra se o lo g i sm e n  b e w a h re n  infolge ih rer  S t a b i l i t a t  lexi-  
ka l i sche  u n d  g r a r n m a t i s c h e  A rc h a i sm e n ,  z. B.  m i t  M a n n  und  Mage  
‘m i t  der  g an z en  F a m i l i e ’; das  schon aus  d em  S p ra c h g e b r a u c h  ver-  
s c h w u n d e n e  W o r t  M age  ( Ve rw an d te r )  ist nu r  in die ser  V e r b i n d u n g  
v o r h a n d e n .  Diese lbe  E r s c h e in u n g  f in de n  wi r  in d e m  W o r t p a a r  m i t  
K in d  u n d  Kegel ‘m i t  der  ganzen  F a m i l i e ’; Kegel (unehe l i ches  Kind)  
ist j e t z t  n i c h t  me hr  g eb r a uc h l i c h .

Mit Kind und Kegel, m i t  B a b y s  u n d  N e u g e b o r e n e n ,  K i n d e r w a g e n ,  B e t t e n .  . .
h a s t e t e n  d ie  F a m i l i e n  in  p a n i s c h e m  S c h r e c k e n  d u r c h  d i e  f i n s t e r e n  S t r a f l e n .
(В .  К  e  I I e r rn a n n)

V e r a l t e n  k a n n  auch  d ie  B e d e u t u n g  des E in z e l w o r te s ,  z. B.  in 
d e m  W o r t p a a r  schlecht und  recht ‘b e s c h e i d e n ’, ‘s c h l i c h t ’, ‘g e r a d e ’ 
b e w a h r t  das  W o r t  schlecht  se ine  a l t e  B e d e u t u n g  ‘e b e n ’ , ‘g l a t t ’ , ‘g e 
r a d e ’, ‘r i c h t i g ’. Dass e lbe  a u c h  in d e m  W o r t p a a r  in H til le  u n d  F til le
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‘im U b e r f l u f i ’; das  W o r t  H iille  b e d e u te te  f ruhe r  ‘K l e i d u n g ’ und  
das  W o r t  F i i l l e — ‘N a h r u n g ’, a l so e i ge n t l i c h  ‘m i t  K le i d u n g  und  
N a h r u n g ’ ve r sehen .

S ie  b e sa f l  G e l d  in H iille und F iille  u n d  v i e l e  w e r t v o l l e  S c h m u c k s t u c k e .
(В .  К  e  1 1 e  r m  a n  n)

G r a m m a t i s c h  v e r a l t e t  g i l t  au c h  de r  G e b r a u c h  der  S u b s t a n t i v e  
oh ne  A r t ik e l  in m e h r e r e n  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n :  m i t  M a n n  
und M ans, ohne K la n g  u n d  Sang ,  A n te i l  nehmen, E i le  m i t  Weile, 
o bw ohl  in m a n c h e n  F a l l e n  das  Au s la sse n  des  A r t ik e l s  sc hon  na c h  
A na l og i c  er fo lg t .

Die  S t a b i l i t a t  der  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  f i ihr t  da zu ,  daf i  
der  V er l us t  e ines  Tei l s  des P h ra se o lo g i sm u s  n ic h t  d en  Zer fa l l  der  
g a n z e n  l e x ik a l i s ch e n  E i n h e i t  b e w i r k t ,  im  G eg e n te i l ,  d ie  B e d e u t u n g  
de r  W o r t v e r b i n d u n g  ge h t  d a n n  auf  d ie  g eb l i eb en e  K o m p o n e n t e  i iber,  
u n d  diese  v e r t r i t t  d ie  gan z e  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g .

«D u  b i s t  n o c h  j u n g ,  d u  k a n n s t  w a r t e n » ,  s a g t e  d ie  M u t t e r ,  « z u e r s t  m u B  M e l a n i e
unter die Haube.» ( H .  Z  i n n  e  r)

Unter die Haube  b e d e u t e t  h ie r  ‘h e i r a t e n ’ u n d  v e r t r i t t  das  I d io m
unter die Haube kommen.

F ra u : N u r  n i c h t  g l e i c h  m it der Tiir ins Haus! W i e  du d o c h  d e n  A u g e n b l i c k  
in  F e u e r  u n d  F l a m m e n  s t e h s t !  I c h  s p r e c h ’ j a  n u r .  ( F r .  S c h i l l e r )

M i t  der Tiir ins Haus  ist  e ine  gek i i r z t e  F o r m  v on  m i t  der Tiir  
ins H aus fa llen .

Da de r  S in n g e h a l t  des  g an ze n  I d i om s  d u r c h  e ine K o m p o n e n t e  
v e r t r e t e n  wi r d ,  k a n n  zuw ei l e n  d ie  U m d e u t u n g  dieser  K o m p o n e n t e  
s t a t t f i n d e n ,  was  zur  E n t w i c k l u n g  e i ne r  neu e n  u m g e d e u t e t e n  B e d e u 
t u n g  f i ihr t .  Auf  d iese  Weis e  b e k o m m t  das  W o r t  Pech ‘T e e r ’ aus  
d e m  I d i om  Pech haben  ‘Un g l i i c k  h a b e n ’ d ie  u m g a n g s s p r a c h l i c h e  
B e d e u t u n g  ‘Mi f i e r fo lg ’, ‘M i f i l i n g e n ’.

«So ein Pech», s c h i m p f t e  m e i n  P a t e  u n d  w o l l t e  h e i m .  (T  h .  H  a  г у с h)
U n t e r  d e n  M a n n s c h a f t e n  b e s p r a c h  m a n  z i e m l i c h  o f f en  das Pech R o t h a c k e r s .
( R .  В  r  a  u  n  e)

4. D a  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  j a h r h u n d e r t e l a n g  in de r  S p r a 
che  l eben,  k o n n e n  sie ve r sc h ie de ne  sc hon  l angs t  v e r s c h w u n d e n e  
S i t t e n  u n d  Br i iuche  des Volkes  w id e r s p i eg e l n .  Sie  s ind  sp r a c h l i c h e  
D e n k m a l e r  der  k o n k r e te n  G es c h i c h t e  der  m a te r i e l l e n  K u l t u r  des 
V olk es  —  des  T rag er s  der  Spra che .  Das  w is se n sc ha f t l i c h e  S t u d i u m  
der  P h ra se o lo g i sm e n  ist d ah e r  n ic h t  nur  fiir S pr a ch f o r s c h e r ,  s o n 
de rn  au c h  fiir H i s to r ik e r  von  grofter  W i c h t i g k e i t ;  be so n de rs  inter -  
e s san t  s i nd  in d ie ser  H in s ic h t  S p r i c h w o r t e r  un d  Id iome .

A u f  der B arenhau t liegen  ‘f a u l e n z e n ’ k a n n  auf  d ie  S i t t e n  der  
U r g e r m a n e n  zur i ickgef i ih rt  w erd en  (siehe S. 11). (

U nter die Haube bringen  ‘v e r h e i r a t e n ’ e n t s t a n d  aus  der  a l t e n  
S i t t e ,  na c h  der  d ie  v e r h e i r a t e t e n  F r a u e n  e ine  H a u b e  t r a g e n  so l l t en .

7 *
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Zu Kreuze kriechen  ‘s ich d e m i i t i g e n ’ zeugt  von  e iner  r e l ig iosen  
S i t t e  der  K a th o l ik e n .  Sie  b e s ta n d  d a r in ,  dal3 d ie  G l a u b i g e n  a m  
K ar f r e i t a g  in der  Ki rch e  a m  Kre uz  k r och en ,  u m  den  S i indener l a f i  
zu e rbe ten .

Uber jem andem  den S tab  brechen ‘j e m a n d e n  v e r u r t e i i e n ’. Diese 
R e d e n s a r t  b e r u h t  auf  d e m  sy m b o l i s c h e n  B ra u c h ,  b e i m  a l t d e u t s c h e n  
pe i n l i c h en  G e r ic h t s v e r f a h r e n  uber  d e m  V e r u r t e i l t e n  e i n en  ho lz e rn en  
S t a b  zu b rechen.

E in  gropes P schreiben ‘v e r b i e t e n ’, ‘v e r h i n d e r n ’ s t a m m t  aus  der  
Zei t  der  Pes t  oder  der  n ic h t  m in d e r  ge fa h r l i ch e n  sc h w a rz e n  P o c k e n  
und b ez ie h t  s ich da r a u f ,  daf i  an  das  v e r se u ch te  H a u s  al s  Ze ichen  
des E i n t r i t t s v e r b o t e s  e in P  g es ch r i eb e n  w urd e .

A u f  die lange B ank  schieben  ‘d ie  A u s f u h ru n g  v e r s c h i e b e n ’ zeugt  
v om  G e r i c h t s b r a u c h ,  d ie  A k t e n  n ic h t  in S c h r a n k e n ,  so n d e rn  in 
b a n k a h n l i c h e n  T r u h e n  a u f z u b e w a h r e n .

§ 123. S t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  k o nn en  in a n d e r e  S p ra c h e n  
i iber setz t  w er de n .  Die  B e so n d e r h e i t e n  der  O b e r s e t z u n g  w e r d e n  
du rch  die E ig e n t i i m l i c h k e i t e n  dieser  W o r t v e r b i n d u n g e n  b e d i n g t .  
E ig e n t l i c h  ist h ie r  d ie  R e d e  von  der  W i e d e r g a b e  des I n h a l t s ,  ge- 
na ue r  g esag t ,  v o n  d em  Au ssu c he n  pas sen de r  A q u i v a l e n t e  und  sel- 
t e ne r  von  der  U b e r s e t z u n g  im e i g en t l i c h e n  S inne.

I n  d e r  F a c h l i t e r a t u r  i s t  j e d o c h  d i e  M e i n u n g  v e r b r e i t e t ,  d a f i  s t e h e n d e  W o r t 
v e r b i n d u n g e n  a u s  e i n e r  S p r a c h e  in  d ie  a n d e r e  n i c h t  i i b e r s e t z t  w e r d e n  k o n n e n .  D i e  
U n i i b e r s e t z b a r k e i t  v o n  P h r a s e o l o g i s m e n  is t  a b e r  e in e  s t r i t t i g e  F r a g e .  W e n n  m a n  
u n t e r  d e r  U b e r s e t z u n g  d i e  w o r t l i c h e  W i e d e r g a b e  m e i n t ,  so  s i n d  n a t u r  1 ich  d ie  m e i s t e n  
p h r a s e o l o g i s c h e n  R e d e w e n d u n g e n  u n i i b e r s e t z b a r .  W e n n  m a n  d a s  d e u t s c h e  I d i o m  
Peeli haben in s  R u s s i s c h e  w o r t l i c h  i i b e r s e t z t ,  is t  d e r  S i n n  de s  I d i o m s  n i c h t  k l a r .  
J e d o c h  f i i h r t  d ie  b u c h s t a b l i c h e  D e u t u n g  d ie se s  I d i o m s  a u c h  im  D e u t s c h e n  z u m  
U n s i n n .  D e n  F a c h a u s d r u c k  « U b e r s e t z u n g »  s o l i  m a n  v i e l  w e i t e r  v e r s t e h e n .  S t e h e n d e  
W o r t v e r b i n d u n g e n  in  e in e  a n d e r e  S p r a c h e  z u  i i b e r s e t z e n ,  h e i f i t  v o r  a l l e m ,  d ie  B e 
d e u t u n g  e i n e s  P h r a s e o l o g i s m u s ,  s e in e  В i 1 d l i c h k e i t  u n d  B e s o n d e r h e i t  z u  b e w a h r e n .  
V o n  d i e s e m  S t a n d p u n k t  a u s  k o n n e n  a l l e  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  i i b e r s e t z t  
w e r d e n ,  a l l e r d i n g s  a u f  v e r s c h i e d e n e  W e i se .

Es g ib t  v ie r  A r t e n  der  U b e r s e t z u n g  v o n  P h ra se o l og i sm e n :  wort -  
ge na ue ,  j i q u i va le n t -g en a u e ,  a q u i v a l e n t - u n g e n a u e  un d  d ie  um schre i -  
be nde .

1 . D i e  w o r t g e n a u e  O b e r s e t z u n g  ist  e i g e n t l i c h  
e in e  K a lk i e r u n g .  Diese Ar t  ist  f as t  aussch l i e f i l i ch  fiir gef l i igel t e  
W o r t e  c h a r a k te r i s t i s c h :  la t .  0 ,  temporal 0 ,  mores! (Cicero),  d t .
0 ,  Zeiten! 0 ,  S i t t e n l ,  russ.  О, времена! О, нравы!; frz.  les ex tre
mes se touchent,  d t .  die E x trem e beriihren sich, russ .  крайности  
сходятся.

Die  P h r a s e o lo g i s m e n  an de re r  A r t e n  w e r d e n  auf  die se  Weise  sehr  
se l t en  i ibe r se tz t ,  wobei  d ie se  O b e r se t z u n g e n  d a n n  m a n c h m a l  du rch  
d ie  M o d i f ik a t i o n  e in iger  K o m p o n e n t e n  be g l e i t e t  w er de n .
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M an s ieh t  n ich t  au f  die Goschen (d. h.  M u n d ) ,  sondern au f  die  
Groschen. Dieses  S p r i c h w o r t  w i r d  von  W.  I. L en i n  so uber se tz t :  
не та к  норовим,  чтобы в рот,  к а к  чтобы в к ар м ан .  Groschen ist 
hier  als Tusche  w ie d e r g e g e b e n .1

2 . D i e  a q u i v a l e n  t -  g e n a u e  O b e r s e t z u n g  ist 
d ie  bes te  Art  der  W i e d e rg a b e  von  Ph ra se o lo g i s me n .  Sie b e s te h t  d a r 
in, da(3 m a n  in an d e r e n  S p r a c h e n  e i ne n  P h ra se o lo g i sm u s  m i t  d e r 
se lben B e d e u t u n g  (ein pas sen de s  A q u i v a l e n t )  au s su c h t ,  wob e i  d ie ses  
A q u i v a l e n t  n ic h t  nur  der  B e d e u t u n g  na ch ,  so nd e rn  au c h  d em  E t y 
mon  na c h  der  zu i ibe r se tzenden  W o r t v e r b i n d u n g  e n t s p r e c h e n  muf i :  
aus dem Finger saugen —  высосать  нз п ал ьц а ;  au f  grofiem Fufi le
ben — ж и т ь  на ш и р о к у ю  ногу;  in die Augen fa llen  — бро с ат ьс я  
в гл аза ;  er h a t  das P u lver  n ic h t  erfunden  — он не изобрел  пороха ;  
er h o l t  keine S terne vom H im m e l  — он не хва тае т  зв е зд  с неба.

D abe i  sp i e l t  es bei der  O b e r se t z u n g  von  P h ra s e o lo g i s m e n  g a r  
keine  Ro l le ,  ob das  e n t s p r e c h e n d e  A q u i v a l e n t  in der  b e t re f f en d e n  
S p ra ch e  sclbs t  oder  d u r ch  K a l k i e r u n g  aus  e i ne r  a n d e r e n  S p ra ch e  
e n t s t a n d e n  ist.

3. D i e  a q u i v a l e n t - u n g e n a u e  O b e r s e t z u n g  
ist w en ige r  t r e f fend ,  da  sie n i c h t  im m e r  die  E i g e n t u m l i c h k e i t  der  
P h ra s e o lo g i s m e n  w ie de rg ib t .  Sie b es te h t  au c h  im A us su ch en  e iner  
a q u i v a l e n t e n  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g  m i t  d e r se lben  B e d e u t u n g ,  
abe r  m i t  e i n em  an d e r e n  E t y m o n :  a u f  der Barenhaut liegen  — бить 
б а к л у ш и ;  eile m i t  Weile  — тиш е едешь ,  д а л ь ш е  будешь;  Hnleii 
nach A then tragen  — е ха ть  в Т у л у  со своим са моваром.

4. D i e  O b e r s e t z u n g  d u r c h  f г е i е U  in s с  h r e i - 
b u n g  wi rd  d a n n  an g e w e n d e t ,  w e n n  d ie  ob en  c r w a h n t e n  Ober se t -  
z u n g s a r t e n  u n m o g l i c h  s ind .  Diese Ar t  ist a m  w e n ig s tc n  t r e f fend ,  
d e n n  dabe i  v e r s c h w i n d e t  d ie  E i g e n t u m l i c h k e i t ,  B i l d h a f t i g k e i t ,  
E m o t i o n a l i t a t  des Au sd ru ck s .  Der  e ig en a r t i ge  Re iz  der  P h ra se o lo g ie  
geht  d a d u r c h  ve r lo ren :  den S ta b  iiber jemanden brechen — осуд ить  
кого-либо ;  etwas u m  ein B u tte rbro t  kau fen  —  к у п и т ь  за  бесценок ,  
почти да ром;  Schw ein  haben  — иметь  удач у ,  счастье;  einer aus der 
siebenten B i t t e — плохой  человек .

§ 124. P hr a seo lo g i sch e  A q u i v a l e n t e  ex i s t i e re n  n ic h t  n u r  in 
v e r sc h ie de n en  S pr a ch e n ,  so n d e rn  au c h  in e iner  u nd  d e r se lb en  S p r a 
che ,  in u n se re m  Fa l l e  im W o r t s c h a t z  der  d e u t s c h e n  S p r a c h e  se lbs t .

Im D eu t s c h e n  s ind  me h re re  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  m i t  
n a h e n  od er  a h n l i c h e n  B e d e u t u n g e n  v o r h a n d e n .  Es ist m ir  W u rs t  
b e d e u te t  dasse lbe ,  was  es ist m ir  egai, die H a n d  ins Feuer fiir e twas  
(jemanden) legen, G if t  au f  etwas nehmen konnen, a u f  etwas B r ie f  
u nd  S iegel geben, etwas m i t  H and  u n d  M u n d  versichern, einen  
Besen fressen w olle ti : a l le  d ie se  W o r t v e r b i n d u n g e n  h a b e n  d ie  Bedeu -

1 Б .  И .  Л  e ii и u ,  П о л и .  с о б р .  с о ч . ,  т .  5,  с т р .  164.
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t u n g  ‘fiir e t w a s  ( j em an d en )  b t i r g e n ’. Das R e g im e n t  fiihren, die  
erste Geige spieten, den Ton angeben, das grofie W ort fiihren  b e d e u te t  
‘d ie  f t ihrende Ro l l e  s p i e l e n ’ . Jem andem  blauen D u n s t  vormachen  
heif i t  dasse lbe ,  wie  Potem kinsche  Dorfer vorgaukeln.

U b e r h a u p t  hat d ie s e r  T a u b e n h a u s  d e r  S t a d t  blauen Dunst vorgemacht u n d  
ih r  Potemkinsche Dorfer vorgegaukelt. (В  К  e 1 1 e r m  a n  n)

Als g la n ze nd es  Be ispie l  s i n n v e r w a n d t e r  S p r i c h w o r t e r  d i e n t  fol- 
gender  Auszug  aus  H e in e ,  wo ve r s ch ied en e  S p r ic h w o r te r  e ine  u n d  
d ie se lbe  B e d e u t u n g  h a b e n  — Gut D in g  w i l l  Weile haben.

.............................................................. « E s  h a t
M i t  d e m  S c h l a g e n  g a r  k e i n e  E i l e ,
M a n  b a u t e  n i c h t  R o m  in  e i n e m  T a g ,
G u t  D i n g  w i l l  h a b e n  W e i l e .
W e r  h e u t e  n i c h t  k o m m t ,  k o m m t  m o r g e n  g e w if l ,
N u r  l a n g s a m  w a c h s t  d i e  E i c h e ,
U n d  c h i  v a  p i a n o ,  v a  s a n o ,  so  h e i f l t
D a s  S p r i c h w o r t  i m  r o m i s c h e n  R e i c h e .»  ( H .  H e i n e )

§ 125. In  v e r sc h ie d e n en  S p r a c h e n  lafi t  s ich e ine  Menge v on  
P h ra se o lo g i sm e n  au f ze i ch nen ,  d ie  der  B e d e u t u n g  u n d  sogar  d e m  
E t y m o n  na c h  b e i n a h e  z u s a m m e n f a l l e n .  So lche  A q u i v a l e n t e  s ind  
in der Patsche s i tzen  — сидеть  в л у ж е ;  alle(s) iiber einen K a m m  
scheren —  стр ичь  всех (всё) под о дну  гребен ку ;  die K a tze  im  Sack  
kaufen  —  п о к у п а т ь  кота в м еш к е  u.  v.  а.

D ie s e  E r s c h e i n u n g  b e m e r k t e n  a u c h  m a n c h e  w e s t e u r o p a i s c h e  S p r a c h f o r s c h e r .  
F .  M u n k e r  s c h r e i b t  z .  B .  d a r i i b e r  f o lg e n d e s :  « A u f f a l l e n d  i s t  d a b e i  d ie  v i e l f a c h e  U b e r -  
e i n s t i m m u n g  v o n  R e d e n s a r t e n  g e n a n n t e r  A r t  in  d e n  v e r s c h i e d e n e n  S p r a c h e n  s e l b s t  
d a ,  w o  g e g e n s e i t i g e  l i t e r a r i s c h e  B e e i n f l u f l u n g  n i c h t  in  F r a g e  k o m m e n  k a n n . » 1 
F .  M u n k e r  f i i h r t  d a b e i  v i e l e  A q u i v a l e n t e  a u s  v e r s c h i e d e n e n  S p r a c h e n  a n :  2 sich ins  
Faustchen tachen —  r u s s .  с м е я т ь с я  в  к у л а к ,  frz. rire sous cape, i t a l .  riderseta sotto  
i baf f i ,  s p a n ,  reirse de por a t de a tguna  cose, e n g l .  to laugh in  one 's sleeve. D as K in d  
m it  dem Bade ausschtitten  —  ru s s .  в ы п л е с н у т ь  и р е б е н к а  с  в о д о й ,  frz .  jeter la 
cerise avec la queue, i t a l .  butter v ia  i t  buono col ca ttivo , s p a n ,  echan lo buono con 
to malo. F .  M u n k e r  s t e l l t  d a s  V o r h a n d e n s e i n  d i e s e r  A q u i v a l e n t e  in  v e r s c h i e d e n e n  
S p r a c h e n  fe s t  u n d  b e t o n t ,  d a f l  n i c h t  a l l e  A q u i v a l e n t e  d u r c h  d ie  E i n w i r k u n g  d e r  
L i t e r a t u r  e r k l a r t  w e r d e n  k o n n e n .  A b e r  e r  b e g n i ig t  s i c h  n u r  m i t  d e r  F e s t s t e l l u n g  
u n d  I l l u s t r i e r u n g  d i e s e r  T a t s a c h e .

S e l b s t v e r s t a n d l i c h  k a n n  d as  Z u s a m m e n f a l l e n  m a n c h e r  s t e h e n 
d en  W o r t v e r b i n d u n g e n  in ve r sc h i ed e n en  S p r a c h e n  d u r c h  d ie  E i n 
w i r k u n g  der  L i t e r a t u r  e r k l a r t  w erd en .  W e n n  m a n  sc hon  v on  de r  
E i n w i r k u n g  auf  d ie sem  G eb ie te  s p r i c h t ,  so da r f  n i c h t  vergessen w e r 
den ,  da f i  d ie se  n ic h t  nu r  auf  d e m  G eb ie t  der  L i t e r a t u r  v o r h a n d e n  
s i nd ,  so n d e r n  a u c h  d u r c h  w i r t s c h a f t l i c h e ,  p o l i t i s c h e  u n d  ku l t u r e l l e  
B e z i e h u n g e n  de r  Vo lke r  be d i n g t  w er d en  ko nn en .  Aber  au c h  das  ist

1 F  M u n k e r ,  D i e  S p r a c h e  d e s  A l l t a g s ,  T e i l  I,  N i i r n b e r g  1931, S  1 ( V o r 
w o r t ) .

a W i r  h a l t e n  es fiir n o t w e n d i g ,  a u c h  r u s s i s c h e  A q u i v a l e n t e  h i n z u z u f i i g e n .
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n i c h t  das  w ic h t i gs t e .  D as  Z u s a m m e n f a l l e n  s t e h e n d e r  W o r t v e r b i n 
d u n g e n  in ve r sc h ie d e n en  S p r a c h e n  ist du rch  den  a l lg em ein tn ens ch -  
l i chen C h a r a k t e r  der  E n t w i c k l u n g  des D en k e n s  zu e r k l a re n .  Das  
D e n k e n  sp ie ge l t  abe r  d ie  W i r k l i c h k e i t  w ide r .  In de r  W i r k l i c h k e i t ,  
e i ge n t l i ch  im Lebe n  der  Me nschen ,  g i b t  es m a n c h e s  A h nl i c h e ,  was  
se inen  A u s d r u c k  in der  P h ra se o l og ie  f in d e t ,  z. B.  m a n  k o n n te  t iber
al l  das  E i se n  nu r  d a n n  sc h m ie d e n ,  w e n n  es heifi  war ,  d ah e r  das  
S p r i c h w o r t  M a n  schm iedet das Eisen, solange es heifi ist  —  куй  
ж е л ез о ,  пока  горячо .  W e n n  m a n  in den  W a l d  g eh t ,  h a t  m a n  d ie  
G e w o h n h e i t  e i n a n d e r  zu z ur u fe n ,  d ah e r  das  S p r i c h w o r t  W ie man in 
den W a ld  hineinschreit ,  so h a l l t  es wider  —  к а к  ау к н е т с я ,  т а к  и 
отк л и к н е тс я .

Ab er  es g i b t  au c h  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  d ie  der  B e d e u t u n g  
na c h  a q u i v a l e n t ,  d e m  E t y m o n  n a c h  j edo ch  ve r sc h ie de n  s ind :  unter  
vier Augen ,  russ .  с глазу на глаз, frz.  tete  a tete  ( t e t e  — ‘K o p f ’), 
engl .  face to face (face —  ‘G e s i c h t ’). D a n e b e n  ist abe r  auch  zu beach-  
t en ,  daf i  m a n c h e  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  keine  A q u i v a l e n t e  in 
a n d e r e n  S p ra c h e n  bes i t zen .  Das  ist  du rch  den  n a t i o n a l e n  C h a r a k t e r  
der  S p r a c h e  und  d u r c h  d ie  E i g e n t u m l i c h k e i t  der  G es c h i c h t e  des 
Vo lk es  zu e r k la re n ,  z. B.  a u f  der Barenhau t liegen, e in  grofies P 
schreiben, e twas au f  dem Kerbholz haben, jem andem  ein X  fiir ein  
U vormachen, im Ru ss i schen  g ib t  es кричать во всю Ивановскую', 
вот тебе, бабушка, и Юрьев день; бить баклуши', ни  зги не видно; 
подвести под венец и. а.

§ 126. S te h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  k o n n e n  im Prozef i  der  wei-  
t e re n  E n t w i c k l u n g  v i e l d e u t i g  w erd en .  S ich  eine Blofie geben  b e d e u 
te t :  a) e i nen  Feh le r  m a c h e n  und  b) e ine  S c hw ac h e  v e r r a t e n ;  jemanden  
(etwas) im  S t  ich lassen  b ed e u t e t :

a) j e m a n d e n  in de r  G efa hr  ve r l a s sen
« S ag e  d u  m i r :  K a n n  ich  m e i n e  G r u p p e ,  k a n n  i c h  m e i n e  G e n o s s e n  im Stich 
lassen?» (H. H e r m a n n )

b) j e m a n d e n  se in em  S ch icksa l  t i be r l assen ,  j e m a n d e n  ver l a s sen  
au c h  im a b s t r a k t e n  S in n

S ie  l a s  e i n  z w e i t e s ,  e i n  d r i t t e s  M a i ;  d a n n  e r k a n n t e  s ie ,  d a B  a l s o  a u c h  d ie s e r  
a l t e  M e s s e r s c h m i d t ,  d e r  a u s s c h a u t e  w i e  e i n  M o n u m e n t  d e r  B i e d e r k e i t ,  s ie  
im Stich gelassen hatte. A u c h  e r  h a t t e  s ie  a n g e s c h m i e r t  m i t  s c h o n e n  R e d e n .  
(L. F e u c h t w a n g e r )

W e n n  s e i n  G e d a c h t n i s  i h m  im Stiche liefi, so  h a l f  e r  s i c h  d a m i t ,  d a B .  . . 
( T  h .  M a n n )

c) i rgende ine  Sache  au f ge ben ,  d ie  H a n d  v o n  e t w a s  la ssen

E r  w a r  n i c h t  d e r  M a n n ,  e i n e  S a c h e  im Stich zu lassen, z u  d e r  e r  e i n m a l  ja 
g e s a g t  h a t .  (L. F e u c h t w a n g e r )
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d) j e m a n d e m  keine  A u f m e r k s a m k e i t  s chenk en

D ie  M u t t e r  u n d  d i e  S c h w e s t e r  b a t t e n  d i e  K o p f e  g e s e n k t  u n d  n i c k t e n ,  . . 
lieBen ih n  j e t z t  g a n z l i c h  im Stich u n d  s c h l i e f e n  w i r k l i c h  e in .  (G.  К  e I I  e r)

e) j e m a n d e m  d ie  Tre u e  b rech en
A ls  h a t t e  s ie  G e s c h k e  w i r k l i c h  im  Stich gelassen, e m p f i i i g  s ic  i h n  n a c h  de r  
A r b e i t  m i t  a u s g e k l i i g e l t e n  M i ih e n ,  u m  d i e  e r t r a u m t e  U n t r e u c  w c t t z u m a c h e n .  
(A .  S  e g  h e r s)

f) n i c h t s  geben ,  n i c h t  he l fen
A l l e i n  be i  d e n  M e s o p h y t e n  laBt u n s  d ie  E r f a h r u n g  n o c h  f a s t  im Stich 
(H . L u n d e g a r d h )

§ 127. Die  P r i igung vo n  Ph ra se o lo g i s m e n  fi ihr t  der  S pr a ch e  
neues W o r t g u t  zu.  Die  P h ra se o lo g i sm e n  e n t s t e h e n  in der  S p ra ch e  
b e s t a n d i g  und  b e re ich e rn  d a d u r c h  ih ren  W o r t s c h a t z .  D ur ch  die  
B i l d u n g  s t e h e n d e r  W o r t v e r b i n d u n g e n  e n t s t e h e n  in der  S p ra ch e  S y 
n o n y m e .  So k a n n  zuw ei l en  e in b e s t i m m t e r  Begri ff  in der  S pr a ch e  
du r ch  ein e i nze lnes  W o r t  und  zugleich  du rch  e inen  Phraseo log i s -  
mus  ausgedr i i ck t  w erd en .  A u S e r d e m  e n t s t e h e n  solche P h ra s e o lo g i s 
men,  d ie  im Verg le ich  zu den E i n z e lw o r te r n  eine  ga n z  beson dere  
S c h a t t i e r u n g  in ihrer  B e d e u t u n g  e r h a l t e n .  So b e d e u te t  in Bewegung  
setzen n i c h t  dasse lbe  wie  bewegen (vgl .  Der Karren w ird  in Bewe
g u n g  gesetzt.)  und  k a n n  du rch  das  Verb  bewegen n i c h t  e r s e tz t  w e r 
den.  Oder  Freundschaft  m i t  jem andem  pflegen  ist n i ch t  dasse lbe  wie 
sich m i t  jem andem  befreunden  usw.

Es ist noch folgendes  zu be m e r k e n :  Auf  G r u n d  s t e he n d e r  W o r t 
v e r b i n d u n g e n  e n t w i c k e l n  s ich m a n c h m a l  neue  W o r te r .  So h a b e n  
K. M a rx  und  Er.  En ge l s  aus  d e m  I d io m  a u f  der Barenhau t liegen  
das  W o r t  Barenhauterei  geb i lde t .

D i e  B o u r g e o i s i e  h a t  e n t h i i l l t ,  w ie  d i e  b r u t a l e  K r a f t a u B e r u n g ,  d i e  d ie  R e a k -  
t i o n  so  ,sehr a m  M i t t e l a l t e r  b e w u n d e r t ,  in  d e r  t r a g s t e n  Barenhauterei ih r e  
p a s s e n d e  E r g a n z u n g  f a n d .  (К .  M  a r x u n d  F  r .  E n g e l s )

Aus  d e m  P h ra se o lo g i sm u s  nach Kanossa gehen  ist das  Kompo-  
s i t u m  der Kanossagang  e n t s t a n d e n .  Aus m a n c h e n  v e r b a le n  s t e h e n 
d en  W o r t v e r b i n d u n g e n  k on n en  z u s a m m e n g e s e tz t e  V er be n  en t s t e h en .

So e n t w i c k e l t e  s ich aus  T e il  nehmen  das  Verb te ilnehm en,  der  
P h r a s e o l o g i s m u s  A n te i l  nehmen  ex i s t i e r t  abe r  nur  al s  s t e h en d e  W o r t 
v e r b i n d u n g ;  au s  in S ta n d  setzen  das  Verb instandsetzen.

M a n  h a t t e  k a u m ,  d ie  H a n d e  h i n t e r  d e m  K o p f  g e f a l t e t ,  e in  w e n i g  z u r  D e c k e  
g e b l i c k t  u n d  e i n e m  G e d a n k e n  n a c h g e h a n g e n ,  so d r o h n t e  d a s  G o n g ,  d a s  d ie  
n i c h t  B e t t l a g e r i g e n  u n d  M o r i b u n d e n  a u f f o r d e r t e ,  s i c h  z u r  g r o f l e n  M a h l z e i t  
instandzusetzen. (T h.  M a n  n)

W e g en  ihrer  B i ld h a f t i g k e i t ,  wegen ihrer  t r e f f en de n  F o r m  dr an-  
gen d ie  P h ra se o lo g i sm e n  in den  d eu t sc h e n  W o r t s c h a t z  e in und  er- 
o b e r t e n  s ich ihren  P l a t z  im S p ra c h g e b ra u c h  des ga nz en  Volkes .
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Der W o r t s c h a t z  der d e u t s c h e n  S p r a c h e  wi rd  al so d u r c h  s t e h en d e  
W o r t v e r b i n d u n g e n  q u a n t i t a t i v  be r e iche r t .

Die  P h r a s e o lo g i s m e n  be r e ic he rn  d ie  S p ra ch e  au c h  q u a 1 i t  a  - 
t i v ,  weil  s ie m a n c h m a l  m c h r d e u t i g  s ind u nd  rnehrere  Begri ffe  b e 
ze ichnen  ko n n en .  Dabe i  da r f  au c h  n ic h t  vergessen w erd en ,  dafi  
s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  of t  viel  expre ss i ve r  und  em o t i o n e l l e r  als 
e inze lne  W o r te r  s ind  und  d a m i t  n i c h t  w en ig  zur  V e r v o l l k o m m n u n g  
der  S p r a c h e  b e i t r ag en .

Z u m  Sch lu f i  sei no ch in a l s  e r w a h n t ,  daf i  es v ie r  We ge  der  Be re i 
c h e r u n g  des  W o r t s c h a t z e s  g i b t :  W o r t b i l d u n g ,  E n t l e h 
n u n g ,  B e d e u t u n g s w a n d e l  und  B i l d u n g  v o n  
P h r a s e o l o g i s m e  n.  Der  H a u p t w e g  der  q u a n t i t a t i v e n  Be- 
r e i c h e r un g  des W o r t s c h a t z e s  ist vo r  a l l e m  d ie  W o r t b i l d u n g ,  der 
q u a l i t a t i v e n  d ag eg en  der  B e d e u t u n g s w a n d e l .



Z w e i  t e r  T e i l

G E G E N W A R T I G E R  Z U S T A N D  
D E S  D E U T S C H E N  WORTSC HA TZE S

A b s c h n i t t  V

ANALYSE DES MO D E R N E N *
DEUTSCHEN WORTSCHATZES

§ 128. N a c h d e m  wir  d ie  E n t w i c k l u n g s w e g e  des d e u t sc h e n  W o r t 
sch a tz es  b e t r a c h t e t  h a b e n ,  gehen  wir  zur  A na l ys e  se ines  gegenwar -  
t ig en  Z u s t a n d e s  iiber.  W e n n  m a n  den  m od e rn e n  d eu t s ch e n  W o r t 
sc h a tz  e iner  l e x ik o log i schen  A na ly s e  u n te rw i r f t ,  so ist dessen Man-  
n ig f a l t i g k e i t  und  V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t  l e icht  zu b e m er ke n ;  diese 
s ind  das  E rg e b n i s  des  l angen  u n a u f h o r l i c h e n  E n tw ic k l un g sp ro ze ss es  
des  d e u t s c h e n  W o r t b e s t a n d e s .  Vor  uns s t e h t  die  Au fgabe ,  den  W o r t 
s c h a t z  der  m o d e r n e n  d eu t s ch e n  S p ra ch e  zu beschre iben .  Sogar  e ine 
ob er f l a c h l i c h e  B e t r a c h t u n g  des m o d e rn e n  W o r t b e s t a n d e s  la!3t ver- 
sc h i e d e n a r t i g e  W o r t e r  im d e u t sc h e n  W o r t s c h a t z  f e s t s t el l en .  Die 
n a h e r e  w is se n sc ha f t l i c h e  A na l ys e  des W o r t s c h a t ze s  e r m o g l i c h t  es, 
e i n en  E i n b l i c k  in dessen  M a n n ig f a l t i g k e i t  zu b e k o m m e n  und  W o r 
t e r  v e r sc h ie d e ne r  H e r k u n f t ,  S t r u k t u r ,  G e b r a u c h s a r t  und S e m a n t i k  
f e s t zu s te l l e n .  D e m e n t s p r e c h e n d  e r fo r schen wir  in den  fo lgenden  
K a p i t e l n  d ie  S t r u k t u r ,  d ie  H e r k u n f t ,  d ie  h i s t o r i s ch e n  W o r t sc h ic h-  
t e n ,  d i e  s e m a n t i s c h e n  Be z i eh u ng en  und  den  soz ia l en  und  t e r r i t o r i a 
len G e b r a u c h  des W o r t s c h a t z e s  der  m o d e rn e n  de u t sc h e n  Sp rache .

K a p i  t e  1 17

S truktu re l l e  und genet ische Analyse

§ 129. Der  S t r u k t u r  na c h  u n t e r s c h e i d e n  wir  im m o d e r n e n  d e u t 
sch en  W o r t s c h a t z  fo lgende  G eb i ld e :  S t a m m w o r t e r  (oder  Wurze l -  
w o r t e r ) ,  z u s a m m e n g e s e t z t e  u nd  ab g e le i t e t e  W o r te r ,  K u rz w o r te r  und  
sch l i eBl i ch  s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n .

1. Zu den  S t a m m  w o r t e r n  gehore n  solche,  d ie  e n t w e d e r  
aus  e ine r  W ur ze l  ode r  aus  e iner  W ur ze l  m i t  e i n e m  g r a m m a t i s c h e n  
M o r p h e m  bes te h e n ,  z. B.  Berg, W ald , Wasser, Erde, geben  u.  v.  a. 
M a n  da r f  abe r  da be i  n ic h t  ve rgessen ,  da(3 S t a m m w o r t e r  ih re rse i t s  
a u c h  als Eolge de r  E n t w i c k l u n g  von  Z u s a m m e n s e t z u n g e n ,  Ablei -  
t u n g e n  u n d  sogar  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  e n t s t e h e n  konn en .  
So s ind  das  S t a m m w o r t  Messer aus  der  a l th o c h d e u t s c h e n  Z us am -
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m e n se t z u n g  m e j j i - r a h s ,  das  W o r t  Mensch  aus  dein s u b s t a n t i v i e r t e n  
a l th o c h d e u t s c h e n  a b g e le i t e t e n  A d je k t iv  tnennisco  ‘m e n s c h l i c h ’, n ich t  
aus  der  a l th o c h d e u t s c h e n  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g  n i  eo w ih t  —  
e i g en t l i ch  ‘n ich t  je e ine  S a c h e ’ — g e b i ld e t ,  das  m o d e rn e  K urz w or t  
F lak  e n t s t a n d  du r ch  A b ki i r zu n g  aus  Fliegerabwehrkanone.

2. Zu den  z u s a m m e n g e s e t z t e n  W o r t e r n  ge ho 
ren  so lche,  d ie  in der  m o d e rn e n  S p r a c h e  al s  Z u s a i n m e n s e tz u n g e n  
a u f t r e t e n ,  z. B.  F riedenskam pf,  deutsch-russisch, Dasein, teilneh-  
men, b lauaug ig  usw.. (siehe K ap i t e l  3).

3. Zu den  a b g e l e i t e t e n  W o r t e r n  geh oren  Erzahler,  
E rza h lu n g ,  erzahlenswert , wiedererzahlen  usw.  (siehe K ap i t e l  4).

4. Zu den  K u r z  w o r t e r n  — Defa, F D J , M g, Krad  usw. 
(siehe K ap i t e l  6 ).

5. Zu den s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  — Schw ein  haben, A r t  
u n d  Weise  usw.  (siehe Kap i t e l  15).1

§ 130. Der  H e r k u n f t  nac h  un te r s c h e i d en  wir  im Deu t s che n  
ind o e ur op a i sc h es ,  ge rm a n i sc h es ,  de u t sc he s  und  schliel31 ich f r emd-  
sp rac h i g es  S p r a c h g u t .2

1. Z u m  i n d o e u ro pa i s c h en  W o r t g u t  geh oren  v ie l e  W o r te r ,  d ie  le- 
b en s w i ch t i g e  Begri ff e aus dr i i cken :  P e r s o n a l p r o n o m e n  —  ich, du, er\ 
Z a h l w o r te r  von  eins  b is  zehn, hundert]  v ie le  V erb en  — essen, stehen, 
wollen, werden u. a. ;  d ie  me i s t e n  V e r w a n d t s c h a f t s n a m e n  — Vater, 
M u t te r , Bruder, Schwester  u.  a . ;  au c h  v ie le  a n d e r e  W o r te r  aus  
ve r sc h ie d e ne n  G eb ie te n  des  L eb en s  — Acker, Schw ein , Buche, B i r n e , 
W olf  usw.

Die  S t a m m e  der  in do e u ro p a i s c h en  W or te r  f in de n  wi r  fas t  in 
a l i en eu r o p a i s ch e n  S p ra ch e n ,  z. B. Bruder  — sskr .  bhrator, la t .  
frater, frz.  fr'ere, got .  brofiar, eng l .  brother, a l t s l a w .  bratrii,  russ.  
6pam\ ich —  la t .  ego, frz.  je, got .  ik, engl .  / ,  a l t s l a w .  агй,  russ .  я;  
drei  —  la t .  tres, frz. trois, go t .  preis,  eng l .  three, a l t s l a w .  trije, 
russ .  три.

D as  ist  d ie  a l t e s t e  S ch ic h t  des  d e u t s c h e n  W o r t b e s t a n d e s ,  was  
d u r ch  d ie  U r v e r w a n d t s c h a f t  de r  in do e u ro p a i s c h e n  S p ra c h e n  zu 
e r k l a r e n  ist .

2.  Im Z u s a m m e n h a n g  mi t  den  V e r a n d e r u n g e n  im Leben  des 
Volkes ,  m i t  der  E n t w i c k l u n g  der  P r o d u k t i o n  v e r a n d e r t  u n d  erwei -  
t e r t  s ich der  W o r t s c h a t z  e iner  Spra che .  So lafi t  das  L ebe n  de r  Ur- 
g e r m a n e n  e ine grof ie  Anzah l  von  neue n  W o r t e r n  e n t s t e h e n ,  d ie  nur  
den  ge r r nan i s che n  S pr a ch e n  ang eh or en :  dt .  Burg ,  got .  baurgs, al t-  
sachs.  burg, nd r l .  burg, angl s.  burh,  engl .  borough ; d t .  K nopf,  ndr l .

1 H i e r  w .e rden  a l l e  s t r u k t u r e l l e n  G e b i l d e  n u r  e r w a h n t ,  d a  ih re  A n a l y s e  m i t  
d e m  E n t s t e h e n  d e r  W o r t e r  e n g  v e r b u n d e n  is t  u n d  d e s w e g e n  im  e r s t e n  T e i l  u n s e r e s  
L e h r b u c h e s  i h r e  E r o r t e r u n g  g e f u n d e n  h a t .

2 H .  H  i r  t ,  E t y m o l o g i e  d e r  n e u h o c h d e u t s c h e n  S p r a c h e ,  2.  A u f l . ,  M i in c h e n ,  
1921.
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knop , engl .  knop, dasse lbe  bei Beere, Fteisch, Leder, Rofi, Taube, 
Brett, W and, Spiefi, D ing , Sache, Volk  u. v .  a.

3. Der  d eu t sc h e  W o r t s c h a t z  e n t w i c k e l t  s ich abe r  auch  im R a h m e n  
der  de u t sc h e n  S p ra ch e  selbs t  du r ch  N e u b i l d u n g e n  auf  G r u n d  der  
sc hon  e x i s t i e re n d e n  W o r te r ,  s e lb s t v e r s t a n d l i c h  im Z u s a m m e n h a n g  
m i t  der  k o n k r e t e n  G esc h ic h t e  des de u t sc h e n  Volkes .  So g ib t  es auch 
so lche W o r t e r ,  d ie  nur  als d eu t sc h e  b e t r a c h t e t  werd en  konn en .  Zu 
d ie sen  za h l t  m a n  h a u p t s a c h l i c h  zu s a m m e n g e s e tz t e ,  ab ge le i t e t e ,  aus  
a n d e r e n  W o r t a r t e n  e n t s t a n d e n e  und  abg ek i i r z t e  W o r te r ,  z. B.  heute, 
nich t ,  N a c h t ig a l t ,  A d ler ,  E rza h lu n g ,  lieblich, Mensch, Leben  u.  v.  a. 
Diese  Sc h ic h t  e n t w i c k e l t  s ich im m er fo r t ,  den  d eu t s ch e n  W o r t 
s c h a tz  b e s t a n d i g  b e re ich e rn d  u n d  v e r v o l l k o m m n e n d .

4. U n d  schl ie f i l ich  e r ga nz t  s ich der  W o r t s c h a t z  auch  durch  
E n t l e h n u n g e n  aus  an d e r e n  S pr a ch e n ;  f r e m d e  W'orter  w erd en  in die 
S p r a c h e  e in g eg l i ed e r t  und  e n t w i c k e l n  s ich nach  den  Gese tzmaBig-  
k e i t e n ,  d ie  d ie ser  S p ra c h e  e igen  s ind .  A l l e rd in gs  dar f  n i c h t  vergessen  
w er d en ,  daf3 v ie l e  f r e m d s p r a c h ig e  W o r te r  infolge ih rer  A n pa ss u n g  
an  d ie  d e u t s c h e  S p ra ch e  ihren  f r e m d e n  C h a r a k t e r  ve r l i e re n  und sich 
v o m  S t a n d p u n k t  der  m o d e r n e n  S pr a ch e  aus  al s de u t s ch e  b e t r a c h te n  
la ssen  (s iehe K ap i t e l  8 ).

K a p i t e l  18

H is to r i s c he  Analyse

§ 131. W o l le n  wi r  j e t z t  zur  h i s t o r i sc he n  A na ly s e  i ibergehen.  Der  
d e u t s c h e  W o r t s c h a t z  e n t w i c k e l t  s ich im m er f o r t .  W i r  u n t e r s c he id en  
v e r s c h ie d e n e  E r s c h e in u n g e n  im K o m m e n  und G eh en  dcr  Lex i k  
und  Ph ra se o l og ie ;  e in ige  W o r te r  w er d en  im m e r  se l t ene r  g e b r a u c h t ,  
v e r a l t e n ,  w e r d e n  a rc ha i sc h  und  ko nn en  sogar  g an z  v e r sc h w i n d en ;  
a n d e r e  w i e d e r u m  e n t s t e h e n  im Prozel3 der  S p r a c h e n t w i c k l u n g .  Dcr  
P rozef i  des  A l t e rn s  und  V er sc h w in d e ns  der  L ex i k  geht  viel  lang-  
s a m e r  vor  s ich al s das  E n t s t e h e n  v on  ne ue n  W o r t e r n  und  W o r t 
v e r b i n d u n g e n .  D em z u f o lg e  s ind  drei  W o r t g r u p p e n  im W o r t s c h a t z  
de r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  zu j eder  b e s t i m m t e n  E n t w i c k l u n g s p e r i o d e  zu 
u n te r s c h e i d e n :

a) W o r t e r ,  d ie  zu dieser  b e s t i m m t e n  P er io d e  g an g  und  gabe  
s ind  u nd  e i g e n t l i c h  den  W o r t s c h a t z  der  S pr a ch e  au s m a c h e n ;

b) W o r t e r ,  d ie  aus  i r ge nd w e lc h e m  G ru n d  v e r a l t e t  s ind ,  die  
s o g e n a n n t e n  A rc h a i sm e n ;

c) W o r t e r ,  d i e  neu  e n t s t a n d e n  s ind ,  d ie  s o g e n a n n t e n  Neo lo 
g ismen .

Die  e r s t e  G r u p p e  b r a u c h t  n ic h t  b e t r a c h t e t  zu w erd en ,  da  mit  
ihr j e de r  S p re c h e n d e  v o l l k o m m e n  v e r t r a u t  ist .  Deswegen  un te rwer -  
fen wir  eirier aus f t i h r l i ch en  A na l ys e  nur  d ie  l e t z t en  zwei G ru p p e n :  
A r c h a i s m e n  und  Neo lo g i sme n .



Hislorische A nalyse 205

§ 132. A r c  h a i s m u s -  v o m  grch.  archaios ‘v e r a l t e t  ’ —  be- 
/ e i clu iet  a l so  e in aus  i r ge n d e in em  G r u n d  ve r a l t e t e s  W o r t .  Das 
E n t s t e h e n  von  A r c h a i s m e n  ist e ine  h i s t o r i sc he  E rs ch e in u n g :  das,  
was im m o d e rn e n  D eu t sc h  al s A r c h a i s m u s  g i l t ,  e x i s t i e r t e  fr i iher ,  
z .  B. im M i t t e l h o c h d e u t s c h e n ,  als e t wa s  im V o l k s m u n d e  Ub l i c hes ,  
A l lg e m ei n g eb r au c h l i ch e s ,  z. B.  M age  ‘V e r w a n d t e r ’ , Degen in der 
B e d e u t u n g  ' K r i e g e r ’, ‘R e c k e ’, M a g d  in der  a l i e n  j e t z t  ve r sc hwu n-  
denen  B e d e u t u n g  ‘M a d c h e n ’ .

. . .v i l  b n l d e  k u r n t  h e r  n a h e r ,  ir mage u n d  m i n e  m a n .  . .
| .  . . b a l d  k o r n m t  e r  n a h e r ,  ih r  V e r w a n d t e r  u n d  m e i n  M a n n .  . . |

. . . d a r  u m b e  m u o s e n  degene vil  v e r l i e s e n  d e n  l i p .
[. . . d a r u m  m u f i t e n  v i e l e  R e c k e n  ( K r i e g e r )  ih r  L e b e n  v e r l i e r e n . ]

. . . d o  e r z u n d e  s ic h  s i n  v a r w e ,  d i u  s co e n e  maget s p r a c h .
[. . . d a  e r r o t e t e  e r .  D a s  s c h o n e  M a d c h e n  s p r a c h .  | («N i b e I u n g  e n - 

1 i e d»)

Zu A r c h a i s m e n  geh oren  n i c h t  nur  v e r a l t e t e  W o r te r ,  so nd ern  auch 
v e r a l t e t e  ph o n e t i s c h e  u n d  g r a m m a t i s c h e  F o r m e n  der  Wor te s .

Das  W o r t  s t e i l t  e ine E i n h e i t  von  Begri ff ,  B e d e u t u n g  und F o rm  
dar .  D e m e n t s p r e c h e n d  la ssen sich d ie  A rc h a i s m e n  in fo lgende G r u p 
p en  e in te i l en :  A r c h a i s m e n  d e s  В e g r i f f s ( B e -  
g r i f f s a r c h a i s m e n ) ,  A r c h a i s m e n  d e r  B e d e u 
t u n g  ( B e d e u t u n g s a r c h a i s m e n )  und  A r c h a i s -  
m e n d e r t o r  m ( F o r  m  a r c h a i s  m e n).

1. U n t e r  den B e g r i f f s a r c h a i s m e n  v e r s t e h en  wii 
solche  W o r te r ,  d ie  n icht  m e h r  im a k t i v e n  S p r a c h g e b r a u c h  v o r h a n 
den  s ind ,  weil  d iese W'or ter  so lche G e g e n s ta n d e  oder  E rs ch e in u n g en  
der  W i r k l i c h k e i t  beze i chn en ,  die  v e r a l t e t  oder  aus  d e m  Lebe n  des 
Vo lkes  g an z  v e r s c h w u n d e n  s ind .  Solche A r c h a i s m e n  n e n n t  m a n  
g ew oh n l i ch  H i s t o r i s m e n .  Sie s ind  a m  en gs ten  m i t  der  
k o n k r e t e n  G es c h i c h t e  des Volkes  v e r b u n d e n .  H ie rh e r  gehoren  solche 
wie  Harnisch, Lanze, Spiejj, A rm b ru s t ,  M innesang , M innesanger , 
K u r fu r s t  u.  v.  a . ,  d ie  m e i s t e n te i l s  m i t  der  E p o c h e  des  F e u d a l i s m u s  
insb es on der e  m i t  der  r i t t e r  1 ichen K u l t u r  in V e r b i n d u n g  s t e hen .  In 
de r  N euz e i t  v e r s c h w i n d e n  diese Begri ff e,  u n d  infolgedessen werden  
die  sie b ez e i c h n e n d e n  W o r te r  zu h i s t o r i s c h e  n A r c h a i s 
m e n  ( H i s t o r i s m e n ) :

H o c h a u f g e s t a p e l t  i m  d r i t t e n  S a a l
S i n d  Schwerter, Streitaxte, Speere,
Harnische, H e l m e ,  v o n  S i l b e r  u n d  S t a h l ,
A 1 1 f ra n k is c h e  F e u e r g e w e h r e .  ( H .  H e i n  e)

Mit der  E n t w i c k l u n g  der  M i i i t a r t e c h n i к w er de n  so lche veral -  
t e t e  Wa f fen  wie au c h  ihre B e n e u n u n g e n  n i c h t  m e h r  g e b r a u c h t .  Man 
f i nde t  sie n u r  in Be sc hr e ib un g en  der  e n t s p r e c h e n d e n  E po ch e ,  was  
aus  d e m  ange f t ih r t en  Beispie l  zu se h en  ist .  A h n l i c h e s  g i l t  a u c h  fiir
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las W o r t  K urfiirs t ,  das  e inen  n ic h t  m eh r  e x i s t i e re nd en  Xitel  bezeich-  
net  \ Kurfiirs t  ( ahd.  kur  ‘W a h l ’) ‘W a h l f i i r s t ’ — einer  de r  s ieben  
F i i r s t en  im R o m i s c h e n  Re ic h ,  d ie  das  Rech t  h a t t e n ,  den deu t s ch e n  
Ko n ig  zu w a h le n ] .

2. U n t e r  den B e d e u t u n g s a r c h a i s m e n  v e r s t e h en  
wi r  so lche  W o r te r ,  de re n  G r u n d b e d e u t u n g  oder  e ine a n de r e  ver-  
b r e i t e t e  B e d e u t u n g  v e r a l t e t  ist .  Als e ine  l ex i ka l i sc he  E i n h e i t  s ind  
sie j e doc h  in der  S p ra c h e  v o r h a n d e n  u n d  v e r b le ib en  sogar  im ak t i -  
ven  S p r a c h g e b r a u c h ,  doch  m i t  e iner  n eu e n  B e d e u t u n g .  Die  a l t e  
B e d e u t u n g ,  d ie  das  W o r t  noch a u f b e w a h r t ,  ist abe r  sc ho n  ve r a l t e t .  
E in  solches  W o r t  k a n n  n eb e n  e iner  oder  m e h re re n  g e b r a uc h l i c he n  
B e d e u t u n g e n  au c h  e ine v e r a l t e t e  b e ha l t e n .

A r c h a i s m e n  der  B e d e u t u n g  k o n n e n  auch  in V e r b i n d u n g  m i t  der  
G es c h ic h te  des  V olk es  s t e h en ,  de nn  d ie  v e r a l t e t e  B e d e u t u n g  der  e x i 
s t i e r e n d e n  W o r te r  spiege l t  g ew o h nl i c h  i r ge nd w el che  sc hon  aus  d e m  
L eb e n  v e r s c h w u n d e n e n  G e g e n s t a n d e  oder  E r s c h e in u n g e n  w id e r ,  w ie  
m a n  a n  fo l gen de n  Be i sp ie l en  sehen  kann .

So la(3t s ich im W o r t  S c h i ld  neb e n  der  neue n  B e d e u t u n g  ‘B r e t t ’ 
oder  ‘P l a t t e  m i t  e ine r  A u f s c h r i f t ’ au c h  d ie  a l t e  B e d e u t u n g  ‘Sc hu tz -  
w a f f e ’ au fwei sen .

D e r  R i t t m e i s t e r  s t a r r l  w i i t e n d  e in  Schild a n  d e r  W a n d  g e g e n i i b e r  a n ,  a u f  
d e m  S c h i l d  s f e h t  u n t e r e i n a n d e r :  « R a u c h e n  v e r b o t e n !  S p u c k e n  v e r b o t e n ! »  
(H .  F a l l  a d a)

E r  s c h o b  e i n  F e l s s t i i c k  v o r  s ic h  h e r  w i e  e i n e n  Schild. ( E .  S t r i t t m a t -  
t e  r)

Das  W o r t  Zunge  ist  in der  m o d e r n e n  S p ra ch e  g eb r a u ch l i c h  un d  
b ez e i ch n e t  e in w ic h t ig es  O rg a n  des m e ns ch l i ch e n  Korpers .  Der  a l t e  
S i n n  dieses  W o r te s  —  ‘S p r a c h e ’ — ist abe r  v e r a l t e t ;  m i t  dieser  B e 
d e u t u n g  ist das  W o r t  Zunge  zu e i n e m  B e d e u t u n g s a r c h a i s m u s  gewor-  
den  und  w i r d  j e t z t  s e l t e ne r  al s  ‘S p r a c h e ’ g eb r a u ch t .

U n t e r  d e n  S c h r i f t s t e l l e r n  d e u t s c h e r  Zunge, d ie  a u c h  a u B e r h a l b  i h r e r  S p r a c h -  
g r e n z e n  N a m e n  h a t t e n ,  w a r e n  2 7  l i n k s - ,  1 r e c h t s g e r i c h t e t .  (L .  F e u c h t -  
w  a  n  g  e  r)

Als B e d e u t u n g s a r c h a i s m u s  k a n n  au c h  das  W o r t  also  ‘g e r ad e  s o ’, 
‘e b e n s o ’, ‘g an z  s o ’ ge l t en .

E r  fiel a u c h .  . . in  d i e  B u r g ,  u n d  w a h r e n d .  . . H e r s e .  . . in  d e n  T u r m  der  
V o i g t e i  e i l t e .  . , s t i i r z t e  K o h l h a a s  z u m  J u n k e r  W e n z e l  in s  S c h lo f i .  D e r  E n g e l  
d e s  G e r i c h t s  f a h r t  also v o m  H i m m e l  h e r a b .  (H .  К  1 e  i s t)

3. U n t e r  den  F o r m a r c h a i s m e n  ve r s t e h en  wi r  so lche 
W o r te r ,  de re n  l e x i ka l i s ch e  G e s t a l t u n g  v e r a l t e t  ist .  M a n  k a n n  s ie  in 
drei  G r u p p e n  e in t e i l en :

a) H ie r h e r  ge h o re n  W o r te r ,  d i e  n i c h t  m e h r  g e b r a u c h l i c h  s ind ,  
ob w o hl  ih re B e d e u t u n g e n  n ic h t  v e r a l t e n  und  d iese W o r t e r  v or han -  
de ne  Begri ff e ausdr i i c ke n ,  z. B.  M in n e  bez e i chn e t  d en  Begri ff  ‘L i e b e ’, 
sender ‘o h n e ’ u. v. a.  In a l i en  diesen  F a l l e n  v e r s c h w i n d e t  e in W o r t
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aus deni  a k t i v e n  G e b r a u c h  un d  wi rd  a l l m a h l i c h  zu e i n e m  Archai s-  
iiius, obwo hl  es zuw ei l e n  e i ne n  w ic h t ig e n  Begri ff  bez e ichne t .  Hier  
h a b e n  wir  es m i t  d e m  Ausfal l  e ines  W or te s  aus  der  sy n o n y m i s c h e n  
W or t r e i h e  zu tun .

D a s  m a h n t  a n  K r e u z z u g  u n d  T u r n e i ,
A n  M in n e  u n d  f r o m m e s  D i e n e n .  (H .  H  e i n e )

Das S u b s t a n t i v  M in n e  v e r s c h w i n d e t  aus  der  sy n o n y m i s c h e n  Re ih e  
M inne, Liebe.

Sender  b e d e u te t  dasse lb e  wie  ohne, sondergleichen  dasselbe ,  wie 
ohnegleichen.

A ls  s o l c h e r m a B e n  in  E i l e r  g e r i e t
D e r  A l t e  u n d  sonder S c h r a n k e n
U n d  S c h o n u n g  m ic h  a n s c h n o b .  ( H .  H e i n e )

Da, w o  s e in  H e r z  s e in  m u f i t e ,  war eiri k l e i n e r  S c h m e r z  u n d  L e e r e  u n d  e in e  
M u t l o s i g k e i t  sondergleichen. (В .  К  e  1 1 e r m  a n n)

Di e  Fra ge ,  w a r u m  eb e n  dieses  W o r t  und kein  an de res  v e r a l t e t ,  
ist  s ch wer  zu b e a n t w o r t e n .  M a n  k a n n  abe r  v e r m u t e n ,  da!3 jenes 
W o r t  a m  Lebe n  b l e ib t ,  we lches  d u r ch  a nd e r e  zu de m se l b e n  S t a m m  
ge ho re n d e ,  a l so  gen e t i sch  v e r w a n d t e  W o r te r  un t e r s t t i t z t  w i rd .  Keine 
ge r ing e  Ro l l e  sp ie l t  au c h  d ie  G e b r a u c h l i c h k e i t  des  Wo r tes .  Vo n  dem  
W or t  Liebe  z. B.  ist sp a te r  e ine grofie S i p p e  g eb i ld e t  w ord en :  lieben, 
l ieblich , Liebhaber, L iebhaberin, verliebt  u sw. ,  und  deswegen ver- 
d r a n g t  es a l l m a h l i c h  das  W o r t  M in n e  in d ie  a r c ha i s c he  W o r t s c h ic h t .  
In m a n c h e n  F a l l e n  v e r a l t e t  das  W o r t ,  w en n  d a n e b e n  e in  neues e i n 
h e i mi sc h es  oder  e n t l e h n t e s  W o r t  e r sc he i n t .  Das  ist der  Fa l l  m i t  den 
W o r t e r n  Oheim, Base, M u h m e  u.  a . ,  d ie  infolge der  V e r b r e i t u n g  der 
e n t l e h n t e n  W o r t e r  Onkel, K usine ,  T a n te  zu A rc h a i sm en  gewor den  
s ind .  Dasse lbe  g i l t  fiir das  W o r t  Aar,  we lches  d u r ch  Adler  v e r d r an g t  
wo rd en  ist .  Wi e  a n de r e  A r c h a i s m e n  dieser  Art  w erd en  so lche W o r 
t e r  se i t e n  g e b r a u c h t  u nd  vor  a l l e m  als P o e t i s m e n  n u r  zu besonde-  
r en  s t i l i s t i sc h e n  Zwecken .

b) Zu den  A rc h a i s m e n  der  F o r m  z a h l e n  wir  auch  so lche W or te r ,  
d ie  neb e n  der  neu e n  l a u t l i c h e n  F o r m  1 m a n c h m a l  in der  a l t e n  G e 
s t a l t  g e b r a u c h t  w erd en ,  z. B.  g u ld e n  s t a t t  golden, Odem  s t a t t  A te m ,  
Herre s t a t t  Herr, Jung fer  s t a t t  J u n g fra u ,  Herze  s t a t t  Herz, Turnei  
s t a t t  Turnier.  So lche  A r c h a i s m e n  w e r d e n  vor  a l l e m  auch  zu spe- 
z i e l l en s t i l i s t i sc h e n  Zwec ken  g e b r a u c h t  —  zur  S c h i l d e r u n g  der 
Ep och e ,  zur  W i e d e rg a b e  der  I ron ie  usw.

D ie  Jungfer E u r o p a  is t  v e r l o b t
M i t  d e m  s c h o n e n  G e n iu s s e .  ( H .  H e i n e )

1 D ie  V e r a n d e r u n g  d e r  W o r t f o r m  is t  d a s  R e s u l t a t  e i n e r  g e s e t z m a f l i g e n  p h o n e -  
l i s c l i e n  u n d  m o r p h o l o g i s c h e n  E n t w i c k l u n g ,  z. B .  d e r  R e d u c t i o n  d e r  u n b e t o n t e n  
V o k a l e ,  de s  U b e r g a n g s  a u s  e i n e r  D e k l i n a t i o n s g r u p p e  in  e i n e  a n d e r e  usw.
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c) Schlief31 ich g ibt  es au c h  A rc h a i s m e n  der  g r a m m a t i s c h e n  Form,  
n a m l i c h  v e r a l t e t e  g r a m m a t i s c h e  F o r m e n  e inige r  noch j e t z t  gebrauch-  
l icher  W o r te r ,  z. B. der  G e b r a u c h  der  a l t e n  F o rm  ward  s t a t t  wurde , 
begunnen  s t a t t  begannen, a u f  Erden  s t a t t  auf Erde, von wegen s t a t t  
wegen.

D i e  A u g e n  begunnen zu  t r o p f e n .  ( H .  H e i n e )

Ich  m o c h t e  s ie  g e r n e  w i e d e r s e h n ,
D o c h  f i i r c h t  ich  d ie  P e r s i f l a g e ,
Von wegen des  v e r w i i n s e h t e n  L i e d s ,
Von wegen d e r  B l a m a g e .  ( H .  H e i n e )

§ 133. Uber  das  Sch icksa l  der  A rc h a i sm en  k an n  m a n  folgen- 
des sagen :

a) M a n ch e  A rc h a i sm en  (besonders  H is t o r i sm en)  b le ib en  seit  J a h r -  
h u n d e r t e n  in der  S p ra ch e  bes teh en ,  obw ohl  die  du rc h  d ieselben  
be z e i c h n e te n  G e g e n s ta n d e  langst  v e r sc h w u n d e n  s ind .  L i t e r a tu r ,  
G e s c h ic h te  und Kun s t  t r ag e n  sehr  viel zur  E r h a l t u n g  der  sp r ach l i -  
chen T r a d i t i o n  bei .  Der  G e b r a u c h  von  A rc h a i sm en  h i l f t  oft  dem 
Verfasse r  das  B i ld  der  V er g an g e n h e i t  zu sc h i ld e rn ,  z. B. der  G e 
b r a u c h  vo n  solchen  W o r t e r n  wie  A rm brus t ,  Harnisch, Lanze , Mar- 
ketenderhandel, Schankknecht  u.  v.  a.

M u tte r  C ourage: . . . W a r  d i e  Y v e t t e  n i c h t  d a?  . . v i e l l e i c h t  k a u f t  i h r  de r  
e i n e n  Marketenderhandel. (B .  B r e c h t )

M utter Courage'. . . . D a s  is t n u r  m e i n  Schankknecht. (B .  B r e c h t )

b) M an ch e  W o r te r  ve r sc lnv inde n  vo l i ig  aus  der  S p r a c h e  und  
b le ib e n  nu r  al s  A rc h a i s m e n  in e t ym o lo g i s c h e n  W or te rb i i ch e rn  ver- 
ze ic hne t ,  z. B. anke, druht, d ru h t in  u. a.

A n de r e  w i e d e r u m  ver sc lnv inden  als se lb s t a n d i ge  W o r te r  aus  dem 
W o r t s c h a t z ,  b l e i ben  j edoch  als K o m p o n e n t e n  an de re r  W o r te r  oder  
W o r t v e r b i n d u n g e n  bes teh en ,  z. B. b'eran ‘t r a g e n ’ in gebaretv, fro  
‘H e r r ’ ist im W o r t  Frau  ( ahd .  frouwa)  und in fronen, Frondienst  
e r h a l t e n .  V orm und  b e w a h r t  das  a l t e  W or t  m u n d  m i t  der  B e d e u t u n g  
‘G e w a l t ’ , das  a u c h  in m u n d to t ,  M iindel  und  m iind ig  e r h a l t e n  ist. 
In den  Z u s a m m e n s e t z u n g e n  Kebsweib  und L in d w u r m  b e d e u te te  das  
e rs t e  G l i ed  f r t iher  dasselbe ,  was  j e t z t  das  ganze  G eb i l d e  be de u te t .

Die  W o r t e r ,  d ie  aus  d em  s e l b s ta n d ig e n  G e b r a u c h  v e r s c h w u n d e n  
s ind ,  b l e ib en  m a n c h m a l  nur  in v e r sc h ie de nen  e r s t a r r t e n  W o r t v e r b i n 
d u n g e n  e r h a l t e n ,  z. B.  m i t  M a n n  und  M age  (Mage  ‘V e r w a n d t e r ’), 
m i t  K in d  u n d  Kegel  (Kegel  ‘u nehe l i ches  K i n d ’). Auch  B ed eu t un gsa r -  
ch a i s m e n  b le ib e n  m a n c h m a l  al s  K o m p o n e n t e n  s t e h e n d e r  W o r t v e r 
b i n d u n g e n  und  e in ze l ne r  W o r te r  in der  S pr a ch e  e r h a l t e n .  Im W o r t 
pa a r  unter Dach und  Fach b ew a h r t  Fach d i e  v e r a l t e t e  B e d e u t u n g  
‘F a c h w e r k ’. In der  W o r t v e r b i n d u n g  in HiiHe und  Fiille  beha l t  
F u lle  d ie  a l t e  B e d e u t u n g  ‘N a h r u n g ’ und  Hiille  — ‘K l e i d u n g ’ bei.  
Im A d v er b  beileibe  e n t h a l t  das  E l e m e n t  leib den  v e r a l t e t e n  S inn 
‘L e b e n ’, s t a m m t  e i g en t l i ch  von bei Leibe n icht,  d.  h. 'bei  S t ra fe
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des L e b e n s ’ (vgl .  m ss .  живот  in der  a r c ha i sc hen  B e d e u t u n g  ‘ж и з н ь ’, 
z. В. не щадя живота своего).

е) E in ig e  A rc h a i s m e n  w er de n  zu b e s t i m m t e n  s t i l i s t i sc h e n  Zwek-  
ken v e r w e n d e t ,  und d a d u r c h  b l e i ben  sie in der  S pr a ch e  e r ha l t cn ;  
m a n  ne n n t  sie P о e t i s m e n, z. B.  Lohe  w i r d  im geh o be ne n  
Sti! a n s t a t t  Flatnme  v e r w e n d e t ,  Lenz  a n s t a t t  F l i ih l in g , Gewand 
a n s t a t t  K le id , A n t l i t z  a n s t a t t  Gesicht.

. .m i t  w eif lem Schle ie r  und  Gewand. (J.  W. G o e t h e )

d) Schl ie f i l ich  kon n en  m a n c h e  A rc h a i sm en  im Proze(3 der  S prach-  
e n t w i c k l u n g  im Z u s a m m e n h a n g  mi t  der  G es c h i c h t e  des Volkes  
wieder  im S p ra c h g e b r a u c h  a u f t a u c h e n ,  d. h. w ie de r be le b t  w erd en .  
\ficht wen ig  h a be n  da z u  e i nze lne  Se hr i f t s t e l l e r  be ig e t ra ge n ,  beson- 

der s  d ie  R o m a n i i k e r  des 19. J a h r h u n d e r t s  u nd  d ie  m o d e rn e n  Schrift -  
s te l le r .  So w u r d e n  w ie d e r be le b t  Gait, Hort, Feme  u.  a.  m.

E in e r  ihrer  r o m a n t is c h e n  V e re in sa r t ik e l  i a u te te :  V e r ra te r  ve r fa l len  der  Feme. 
Die Feme w ar  e ine  E in r i c h t u n g  des d e u t s c h e n  M i t t e l a l t e r s  gewesen. 
(L. F e u с h t w  a n g  e r)

Aus dem  w ie d e r b e le b te n  W o r t  Felide ist au c h  d ie  A b l e i t u n g
befehden  e n t s t a n d e n .

S e i th e r  h a t t e n  die  W a h r h a f t  D eu tsch en  ihn  w i ld  befehdet,  ja ,  sie b a t t e n  m il  
den V e rk le in e re rn  se iner  E le fa n te n b i ic h e r  g e m e in s a m e  F ro n t  g em ach t .  
(L. F  e u о h I w a n g  e r)

In m a n c h e n  F a l l en  w i r d  die  W i e d e r b e l e b u n g  e ines  W or te s  vom 
B e d e u t u n g s w a n d e l  beg le i t e t .  Auf  diese Weise  b e k o m m t  das  W or t  
tarnen aus  d em  ahd .  turni  ‘h e i m l i c h ’ (vgl.  Tarnkappe)  d ie  m o de rne  
B e d e u t u n g  ‘m a s k i e r e n ’, d a v o n  d ie  A b l e i t u n g  Tann ing .  In dieser  
neu e n  B e d e u t u n g  ist das  W or t  tarnen  j e t z t  g eb r a u ch l i c h .

Die K le in b a h n  h ie l t .  E in  getarnter k le iner  B a h n h o f  lag in der  Sonne.  
(E. M. R e m  a r q u e)

Das W o r t  Turnier  in der  B e d e u t u n g  ‘e in r i t t e r l i c h e r  Z w e i k a m p f ’ 
ist  s e lb s t v e r s t a n d l i c h  e in A r c h a i s m u s  und  wi rd  vor  a l l em  bei der 
h i s t o r i s ch e n  B e sc h r e ib u n g  des M i t t e l a l t e r s  v e r w e n d e t .  J e t z t  ist das  
W or t  w ie d e r b e le b t ,  j edoch  in de r  e r w e i t e r t e n  B e d e u t u n g  ‘W e t t -  
k a m p f ’, ‘W e t t b e w e r b ’, im a l lge m ein en :  Schachturnier, Sporttur-  
tiier, Wortturnier.

A ll ja h r l i c h  w ird  in H a s t in g s  u n d  S t . -L e o n a rd ,  zwei feu d a len  eng l ischen  
B a d e o r te n ,  e in  in te r n a t io n a l e r  S ehach k o n g re t t  du rch g e f i ih r t .  V iele  T um iere  
v e r s a m m e ln  z a h l re ich e  F re u n d e  des kon ig l ich en  Spie ls .  («N e u e s 
D e u t s c h l a n d » )

Turnier  b e d e u te t  auch  m a n c h m a l  ‘e in l ebhaf t e s  G e s p r a c h ’.
V ie lm eh r  f i ih r ten  zwei f re id e n k e n d e  J u r i s t e n  e ine r  b e l ieb igen  Z u sch au e r in  
ein in te re s s an te s  Turnier vor. (L. F  e u с h t w a. n g e r)

§ 134. E in e  en tg ege ng ese tz t e  E r s c h e i n u n g  b i l de n  Neo log i smen .  
N e о 1 о g i s m u s  — grch.  neos ‘n e u ’, logos ‘W o r t ’ — ist e igenl-
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I ich jedes  zu e i n em  b e s t i m m t e n  Z e i t p u n k t  e n t s t a n d e n e  neue  W o r t ,  
we lches  me i s t e n te i l s  e inen  n e ue n  G e g e n s ta n d  oder  e ine neue  Ersche i-  
n u n g  beze ichne t .

Die B e re ic h e ru n g  d e r  S p ra c h e  d u rc h  die  E n t s t e h u n g  von  N eo log ism e n  ist e ine 
w ic h t ig e  F ra ge .  D as N e u b i ld u n g s p ro b le m  ist in der  d eu ts c h e n  L in g u is t ik  h a u p ts a c h -
1 ich in b ezug  au f  d ie  in d iv id u e l le  W o r t sc h o p fu n g  b e h a n d e l t  w orden .  E in e  solche 
A u ffa ssu n g  dieses P ro b le m s  f inden  w ir  n ich t  n u r  in spez ie l len  s t i l i s t i s c b e n  A rb e i te n ,  
w ie  M eyers  1 «D eutsche  St i 1 ist ik», s o n d e rn  a u c h  in W erk en  a l lg e m e in  I ingu is t i schen  
C h a ra k te r s ,  w ie  z. B. in der  « E ty m o lo g ie  der  n e u h o c h d e u ts c h e n  Sprache»  v o n  H . H i r t . 2 
E in e  e in g e h e n d e  w is s e n s c h a f t l i c h e  M o n o g ra p h ie  tiber  diese F rage  g ib t  es w ede r  in 
der  s o w je t is c h e n  noch in der  a u s la n d is c h e n  e in s c h la g ig e n  L i t e r a tu r .  E in e n  interes-  
s a n t e n  U b e rb l i c k  iiber  d ie  h is to r i sch e  E n tw ic k lu n g  der  N eo lo g ism e n  f inden  wir  
in der  «G esch ich te  der  d e u t s c h e n  Sprache»  v o n  V. M. S h i r n n m s k i .3

N eu e  W o r t e r  e n t s t e h e n  b e s ta n d i g ,  u n a u f h o r l i c h  und  im m e r  im 
enge n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  der  k o n k r e t e n  G es c h ic h te  des Volkes ,  m i t  
d en  V e r a n d e r u n g e n  auf  a l i en  G e b ie te n  des Lebens .  E n t s t e h t  ein neue r  
G e g e n s t a n d ,  wi rd  e ine  neue  E r f i n d u n g  oder  E n t d e c k u n g  g e m a c h t ,  
so mu(3 diese r  neue  G e g e n s t a n d  oder  die se  neue E r s c h e in u n g  b e n a n n t  
w er d e n .  Auf  d iese Weise  e n t s t e h e n  Neo lo g i sme n ,  die  ebenso  wie  A r 
c h a i s m e n  e ine  h i s to r i s che  E r s c h e in u n g  da r s t e l l e n .  Je d e r  Neologi s-  
tnus k a n n  nur  in e i n em  b e s t i m m t e n  Z e i t a b s c h n i t t  al s  so lcher  auf- 
gefal3t w er d en .  Vor  e in p a a r  J a h r z e h n t e n  v e r d r a n g t e  z. B. das  n e u e r - 
f u n d e n e  A u to  d ie  a l t e  P fe rde dro sc hk e .

VVie das  Auto die  Pferdedroschke, so m ach e  e ine  r a t io n e l le  W el tge t re ide -  
w i r t s c h a f t  d ie  b a y r isch e  L a n d w ir t s c h a f t  uberfl i iss ig  (L. F e u c h t w a n -  
g e  r)

J e t z t  ist ab e r  das  W o r t  A u to  a l lg e m e in  ub l i ch  und  s e l b s t v e r 
s t a n d l i c h  ke in Neo lo g i sm us .

Infolge  der  E n t w i c k l u n g  der  Wis sen sc ha f t  und  T e c h n ik  s ind  in 
d en  l e t z t en  J a h r z e h n t e n  un erm ef i l i c h  v ie l e  t e chn i s che  und w iss en 
sc h a f t l i c h e  N e u e r u n g e n  e n t s t a n d e n :  Telefon, Telegraph, R adio ,  
Fernseher, U Itraschall ,  R aum fahrer ,  L u n ik  u.  v.  a.  M a nch e  N e u e r 
u n g en  f in d e n  wi r  a u c h  im H a u s h a l t :  Elektrorasierer, Staubsauger,  
Eisschrank  (K uh lschrank ) u.  a.

D a s  R e s u l t a t  sei, dafi  der  k le in e  M a n n  sc h l iefi 1 ich einen Eisschrank, eine  
Waschmaschine, einen Staubsauger, ein Radio, einen Fernsehapparat,  ein
lialbes D u tz e n d  M a sc h in e n  fiir d ie  K uche.  . . b a b e  —  alles , nu r  ke in  Leben  
m ehr .  (L. F r a  n k)

Die  E r f i n d u n g  und  A n w e n d u n g  der  Lu f twaf fe  w a h r e n d  des e r s t e n  
W e l t k r i e g e s  h a t  d ie  E n t s t e h u n g  des L u f t sc h u t ze s  v e r u r s a c h t .  So

1 R . M. M e y e r ,  D eu ts ch e  S t i l i s t i k ,  M iinchen  1906, § 20.
2 H . H i r t ,  E ty m o lo g ie  der  n e u h o c h d e u ts c h e n  S p ra ch e ,  M iinchen  1921, 

S. 258.
3 В. М. Ж и р  м у и с. к  п й, И сто р и я  немецкого  я з ы к а ,  изд. 5, М .,  «Выс

ш а я  ш кола», 1965, стр .  381— 385.
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e n t s t a n d e n  so lche W or te r  wie  L u f tsc h u tz ,  L u f ts c h u tzk e l le r , E n t-  
w arnungssigna l  u.  v.  a.

S o b a ld  die  S ire nen  h e u l te n ,  s t i i r z te  a l le s  in h o chs te r  E i le  in d ie  Luftschutz
keller ,  die n u n  schon  e m p f in d l i c h  k a l t  w a re n .  (B. K e l l e r m a n n )

«D as Entwarnungssignal ist noch  n ic h t  g ekom m en» ,  e rw id e r te  d ie  Schul-  
m e is te r s t im m e .  (E. M. R e m a r q u e )

Das  E n t s t e h e n  der  D D R  und  der  A uf ba u  des  n e u e n  soz ia l is t i -  
s chen  S t a a t e s  h a t  v ie l e  ne u e  E r s c h e i n u n g e n  ins Lebe n  ge r u fen ,  z. B. 
V olksw irtsc lia ft ,  Volkskam m er, volkseigen, Volksgu t  u.  v.  a. Das  
W o r t  Bodenreform,  das  e ine  neue  E r s c h e i n u n g  des d e m o k r a t i s c h e n  
D e u t s c h l a n d s  be z e i ch n e t ,  ist zu e i n e m  s e m a n t i s c h e n  Neo lo g i sm u s  
ge wo rd en .  Diese E r s c h e i n u n g  h a t  m i t  s ich so lche N eo lo g i sm e n  ge 
b r a c h t  wie  Neubauer  ‘der  e h e m a l i g e  bo den l ose  B a u e r ,  de r  infolge 
der  B o d e nr e f o rm  e i n  B o d e n s t u c k  b e k o m m e n  h a t ’ , w ie  Bauern- 
h i l f e  uws.

Der H eirn k eh re r  h a t  es v e r h in d e r t .  E r  h a t  d a s  A b l ie f e ru n g s g e t r e id e  von  den 
Neubauern a u sge l iehen .  (E .  S t r i t t m a t t e r )

Der  Ochse  von  S t e l lm a c h e r  F e lk o  k o m m t  m u h e n d  auf u nse ren  Hof .  Er  ze r r t  
d ie  M a h m a sc h in e  der  B auernhilfe  h in t e r  s ich  her.  (E .  S t r i t t m a t t e r )

Die  V e r a n d e r u n g e n  im B i ld un g sw es e n  der  D D R  h a b e n  die W o r 
t e r  D irek ts tuden t ,  D ire k ts tu d iu m , E l te rn a k t iv ,  E lternsem inar , Neu- 
lehrerkursus, L ernak tiv  u.  a. m i t  s ich g eb r a ch t .

D er  S c h u l r a t  sc h ick t  L eh rer  K ern  auf e in en  Neulehrerkursus.  (E .  S t r i t t 
m a t t e r )

«E in  L ernakt iv  sind  wir .»  (E .  S t r i t t m a t t e r )

Sehr  in te re ss a n t  s ind  fo lgend e  N ac h k r i eg sn e o lo g i s m e n :  Pflege- 
tanten  (von der  S t a d t  bes o ld e t e  F r a u e n ,  d ie  t ags i ibe r  e in  oder  zwei 
f r e m d e  K in d e r  beau fs i ch t igen ) ;  Deckenmantel  (ein aus  e ine r  Decke  
g e fe r t i g t e r  Mante l ) ;  Schliisse lk inder  (Ki nde r ,  d e ne n  morg ens  v o n  
ih ren  Mi i t t e rn ,  d i e  zur  A rb e i t  gehen ,  der  W o h n u n g s s c h lu s s e l  umge-  
h a n g t  wi rd ) ;  Anhangslose  ( F lu c h t l i n g s k i n d e r ,  de re n  E l t e r n  n i ch t  
e r m i t t e l t  w e r d e n  k o n n te n )  1 u.  a.  m .  Mit  de r  V e r a n d e r u n g  u n d  Ver-  
b es se r u n g  de r  L eb e n s b e d i n g u n g e n  in de r  D D R  s ind  d ie  me i s t en  
diese r  N e o lo g i sm e n  ve r a l t e t .

§ 135. N e o l og i sm e n  e n t s t e h e n  auf  d en  fiir d ie  de u t sc h e  S pra che  
g e l t e n d e n  We gen  der  W o r t s c h a t z b e r e i c h e r u n g :  W o r t b i l d u n g ,  E n t l e h 
n u n g ,  B e d e u t u n g s w a n d e l ,  B i l d u n g  de r  Ph ra se o l o g i e .  W e n n  m a n  den 
m o d e rn e n  W o r t s c h a t z  der  d e u t s c h e n  S p r a c h e  e i ne r  au s fu h r l i c h en  
A n a l y s e  u n t e r w i r f t ,  so m e r k t  m a n ,  da(3 d ie  m e i s t e n  Neo log i s me n  
d u r ch  W o r t b i l d u n g  e n t s t e h e n ,  in sb es ond ere  m i t  H i l f e  der  Z u s a m 
m e n s e t z u n g .  Auf  diese Weise  s i nd  solche  N e o lo g i sm e n  e n t s t a n d e n  
wie  W ettfr ieden , Friedenslager, A u fb a u p ro g ra m m , A k tiv is te n b r i-

' S p ra c h p f le g e ,  1958, Hef t  X I I ,  S. 178.
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gade, Jugendbrigade, Schne lldrehm ethode, Schnelldreher, Pionier-  
feier, P io n ier l ied  u.  a.

W ir  w a re n  zur Pionierfeier, und  G ro f iv a te r  g in g  zur F re u n d sc l ia f t .  
(E .  S t r i t t m a t t e r )

Es g ib t  a u c h  Ne o lo g i s m e n ,  d ie  du rch  A b l e i t u n g  u nd  Kt i r zung 
ge b i ld e t  s ind :  P lanting , P la n er , R e m i l itarisierung, Refaschisierung,  
atotnar, e n tm il i ta r is ie re n ,  verg ese l lsch a f lcn ,  F D Jler ,  V E B , M A S  
(MTS),  Laser, Maser, HO  u. a.

W e n n  die  N A T O -M in is te r  auf  der  T a g u n g  in P a r i s  ih ren  P l a n  der  atomaren  
A u f r i i s tu n g  v e rk i in d e te n ,  d a n n  k a n n  es fiir un s  nu r  e ines  geben: M it  unse ren  
F r ie d e n s p la n e n  m ach en  w ir  ih re  K r ie g sp la n e  to t .  («N e u e s  D e u t s c h -
1 a n d»)

H e r r  B o g ra tz k i  h a t  s ich  a u c h  in d ie  S t a d t  g e m a c h t .  E r  r e p a r ie r t  in der  HO 
d ie  W ecker .  (E. S t r i t t m a t t e r )

N i c h t  zu v e r l e u g n e n  ist a u c h  fiir die  B i l d u n g  von  N e o lo g i sm e n  
d ie  B e d e u t u n g  der  W o r t e n t l e h n u n g .  So f ind en  wi r  f o lg end e  neue  
E n t l e h n u n g e n  im d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z :  Dispatcher, F u n k t  ionar, 
Valu ta ,  Antenne.

D a s  W o r t  Valuta ,  vor  e in e m  J a h r  noch  u n b e k a n n t ,  w ar  h e u te  r e c h t s  und 
l in k s  der  I sa r  u b e r  d ie  g an ze  H o c h e b e n e  h in  ge lau f ig .  (L. F e u c h t w a n -  
g e r )
D a s  r o m a n t i s c h e  B i ld  der  g rofien  S t a d t .  . , d ie  ih m  m i t .  . . ih ren  Antenneu,  
L ic h te rn ,  F lu g z e u g e n  in der  L uft  so im p o n ie r t  h a t t e .  (L. F e u c h t w  a n 
g e r )

Die ne u e  E r r u n g e n s c h a f t  der  So wj e t w iss en sc ha f t  b e w i r k t  d ie  
A u f n a h m e  des e n t l e h n t e n  N eo lo g i sm u s  S p u tn ik  in d ie  de u t s ch e  
Spra che .

D er  S t a r t  des so w je t isch en  Sputniks h a t  e ine  n eue  E p o ch e  erd ffne t .  («N e u e s  
D e u t s c h l a n d » )

A u ch  e in ige  U b e r s e t z u n g s l e h n w o r t e r  wie  monden, Raum rakete ,  
W eltra u m sch i f f .

V o m  S p u t n i k  I z u r  Raumrakete. («N e u e s  D e u t s c h l a n d » )

D er  e r fo lg re iche  S t a r t  des e rs ten  W eltrau m sch iffes  u n d  d ie  d a m i t  v e rb u n -  
dene  E ro f fn u n g  u n g e a h n te r  P e r s p e k t iv e n  der  W is sen s ch a f t  der  freien  wissen- 
s c h a f t l i c h e n  A rb e i t  im S o z ia l i sm u s .  («N e u e s  D e u t s c h l a n d » )

Auch  n e u e n t s t e h e n d e  W o r t v e r b i n d u n g e n  be r e ic h e rn  den  d eu t s ch e n  
W o r t s c h a t z :  Volkseigener Betrieb, Ju n g e  Pioniere, der k a l te  Krieg, 
S o l lk a r to f fe ln  abgeben, die universelle  Lernmaschine, program m ier-  
ter U nterrich t,  eine v ie ls tu f ig e  sowjetische M ondrakete  u.  a.

«Tinko , w i l l s t  du bei un s  m i tm a c h e n ? »  f rag ten  m ich die  Jungen Pioniere  
a m  n a c h s te n  N a c h m i t t a g .  (E. S t r i t t m a t t e r )

W eder  der  K a h lw ic h t ,  noch G ro f iv a te r  h ab en  abg e l ie fe r t ,  a ls  das  g an ze  Dorf 
se ine  S o l lk a r to f fe ln  a b g a b .  (E .  S t r i t t m a t t e r )



Historische Analyse

M a n c h m a l  e n t w i c k e l n  s ich d a r a u s  au c h  e inze lne  W o r te r  —  N e o l o 
g i sm en ,  z. B. Sollabgabe.

Der K a h lw ic h t  w ird  sehen,  w as  er e rn te t  und  w as  ih m  n a c h  der  Sollabgabe  
u b r ig b le ib t .  (E .  S t r i t t m a t t e r )

Schliel31 ich ist  auch dcr  B e d e u t u n g s w a n d e l  zu e r w a h n e n .  Auf 
diese Weis e  s ind  so lche W o r te r  wie Brigade, P ionier, Brigadier  u.  a. 
von n e u e m  u m g e d e u t e t  u n d  zu s e m a n t i s c h e n  N e o lo g i sm e n  gewor den .  
Brigade  b e d e u t e t e  f r i iher  nur  e i ne n  T r u p p e n v e r b a n d ,  j e t z t  abe r  auc h  
e in A r b e i t e r k o l l e k t iv ,  z. B. Brigade der ausgezeichneten Q u a li td t ,  
Brigade der sozia lis t ischen  Arbeit.

Unser  Ziel —  Brigade der soz ia lis t ischen  Arbeit . (« J  u  n ц  e VV e I t»)

Oder  P ionier  —  zuer s t  be z e i chn e t e  m a n  m i t  d i e sem W or t  e inen  
Menschen ,  der  al s  e r s t e r  i rgend  e t w a s  Neues e n t d e c k t e  oder  e r fo rschte ,  
d a n n  b eg i n n t  dieses  W o r t  den A n ge ho r i ge n  e iner  spe z ie l l en  t echn i -  
schen  W a f f e n g a t t u n g  des Heercs  zu beze i chn en ,  j e t z t  b e d e u te t  es 
vor  a l l e m  ein Mi tg l i ed  der  O rg a n i s a t i o n  der  J u n g p i o n i e r e .

Infolge  des  B e d e u t u n g s w a n d e l s  e n t s t e h e n  auch  N eo log i s me n  aus  
E i g e n n a m e n .  Zu e iner  b e s t i m m t e n  Zei t  w a r e n  solche W o r t e r  wie  
Brow ning , P u l lm anw agen ,  N ik o t in ,  C ou lom b , Volt, R ontgenstrah-  
len, Ampere  u. v.  a.  auch  Neo lo g i sme n .

§ 136. W a s  das  Sch icksa l  der  N eo lo g i sm e n  a n b e t r if f t , so mu(3 
m a n  fo lgendes  in B e t r a c h t  z i ehen:  J e d e s  W o r t ,  n a c h d e m  es e n t s t a n 
d en  ist ,  ex i s t i e r t  zuer s t  al s  N eo lo g i sm u s  bis  zu der  Zei t ,  wo der  
v o n  ih m  be z e i ch n e te  G e g e n s t a n d  noch als  e t w a s  Neues  e m p f u n d e n  
w i r d .  Im  Prozef t  der  w e i t e r en  E n t w i c k l u n g  ho r t  d as  neue  W o r t  auf ,  
al s  N eo lo g i s m u s  zu gel t en .  In die ser  H i n s i c h t  un te r s c h e i d en  wi r  zwei 
M og l i c h k e i t e n  des Be s te hen s  e ines  Neo log i smus :

a) W e n n  e in N eo lo g i s m u s  e inen  w i c h t ig e n ,  n o t w e n d i g e n  Begriff  
a u s d r u c k t  und  a l lg em ei n  g e b r a u c h l i c h  ist ,  ve r l i e r t  das  W o r t  den 
C h a r a k t e r  des N eue n ,  d r in g t  in den  W o r t b e s t a n d  der  S p ra c h e  ein 
u n d  un te r s c h e i d e t  sich n i c h t  me hr  vo n  an d e r e n  W o r t e r n .  Auf  diese 
Weis e  s ind  v ie le  noch a m  A n fa n g  des 20. J a h r h u n d e r t s  als N eo lo 
g i s m e n  g e l t e n d e  W o r te r  schon l angs t  im V o l k s m u n d  g a n g  und  
g ab e  g ew o rd en ,  z. B. U ntergrundbahn, R ad io ,  Telefon, F lugzeug, 
F lu g p la tz ,  A u to ,  D I N  u. v .  a.

b) N eo lo g i s m e n  kon n en  abe r  sehr  schnel l  v e r a l t e n ,  e i ge n t l i c h  ar- 
ch a i s i e r t  w er d en ,  w e n n  d ie  von  ihne n  b e z e i ch n e te n  G e g e n s t a n d e  und 
E rs c h e i n u n g e n  n ic h t  me hr  a k t ue l l e ,  i ibl iche Begri ffe  ausdr i i cken .  
So w a r e n  Bizone, Trizone, Heimkehrer, die zweite Front, Befehls-  
kratike  ( a m t l i c h e  Be ze ic h nu n g  fiir P a t i e n t e n ,  d ie  nach  e i n em  Kon- 
t r o l l r a t sb e f eh l  aus  d em  J a h r e  1946 W e i S b r o t  e r h ie l t e n ;  zu diesen 
B e f e h l s k r a n k e n  ge h o r te n  al le ,  d ie  schwer  m a g e n le id e n d  waren )  u. a. 
als N eo lo g i sm e n  ge b r a u c h l i c h ,  j e t z t  w e r d e n  sie infolge  des a l lm a h -
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l i chen  V e r a l t e n s  der  ihnen z u g r u n d e  l ieger iden Begri ff e schon  als 
h i s t o r i s ch e  A rc h a i s m e n  aufgefaf3t .

E rs t  h a t  der  W il l i  nu r  von der  M u t t e r  Senge  g ek r ieg t .  D a n n  k a m  der  Heim- 
k e h re r ,  zu  d e m  er h a t  V a te r  sagen  m ussen ,  und  er h a t  auch  von  d em  noch 
P a u k e  e rw isch t .  (E. S t r i t t m a t t e r )

§ 137. Das  oben  G es ch r i ebe ne  g i l t  fiir l ex i ka l i sc he  Neo lo g i sme n .  
Je d o c h  g ib t  es noch s t i l i s t i s c h e  N e o l o g i s m e n ,1 d ie  
zu bes ond ere n  st i  1 i s t i schen  Z w eck en  g e b r a u c h t  w erd en .  U n t e r  sol- 
chen  Neo log i s me n  v e r s t e h en  wir  i n d iv i d u e l l e  W o r t s c h o p f u n g e n ,  die 
al s  E i n z e l b i l d u n g e n  in i r ge nd e in em  l i t e r a r i sc he n  W e r k ,  in i rgend-  
e iner  w is se ns ch a f t l i c h en  Arbe i t  e n t s t a n d e n  s ind .  So lche  N eus ch op-  
f un g en  s ind  nach  den  fur  d ie  d e u t s c h e  S p ra c h e  ub 1 i chen Gese tz -  
ma l3 igke i t en  und  auf G r u n d  des v o r h a n d e n e n  S p r a c h m a t e r i a l s  
g e b i l de t ,  deswe gen  s ind  sie d e m  Leser  v e r s t a n d l i c h :  Flatterhaare  
(Goe the ) ,  grunverschleiert  (H e ine ) ,  lachrot  ( S t r i t t m a t t e r ) ,  flohhiip-  
fendes E sp r i tg ig e r l tu m  ‘l e ich te r  W i t z ’ (F eu ch tw an g er )  u. a.

«Das werd ich regeln», sag t  der  L ehrer  m it  lachrotem  G es ich t .  ( E .  S t r i t t 
m a t t e r )

Diese sc h i l l e rn d e  G e s c h e i th e i t ,  d ieses g an ze  flohhiipfende Espritgigerltum.  
(L. F e u c h t w a n g e r )

Das s ind  i n d i v i d u e l l e  G e l e g e n h e i t s b i ld u n g e n  oder  s t i l i s t i sc h e  
N eo lo g i sm e n ,  d ie  n ur  se l t e n ,  sogar  a u s n a h m s w e i s e  in den  W o r t 
sc h a tz  de r  a l lg e m e in e n  d e u t s c h e n  N a t i o n a l s p r a c h e  e i n t r e t e n .  W e n n  
das  der  Fa l l  ist ,  so ve r l i e re n  solche  W o r te r  ihren  u r sp r i ing l i ch  indi-  
v i d u e l l e n  C h a r a k t e r  u n d  w e r d e n  wie  a n d e r e  W o r te r  g e b r a u c h t :  
W elt l i te ra tu r  (Goe the ) ,  Lum pen p ro le ta r ia t , Barenhauterei, Mehr-  
wert  (Marx) .

In d iesem  K a m p f  sp ie l t e n  d ie  Begrif fe  Mehrwert, A u s b e u tu n g ,  Klasse, Pro- 
le ta r ie r ,  B o urgeo is  e ine  R o l le .  (L. F e u c h t w a n g e r )

Me is t e n te i l s  k o m m e n  solche  N eo lo g i s m e n  j edo ch  al s i n d iv i d u e l l e  
E i n z e l b i l d u n g e n  n u r  in den W e r k e n  vor ,  wo sie e n t s t a n d e n  s ind .

Im m e r  w e n n  ihn  G rofles  bew egte ,  w e n n  er «sah», d a n n  auch  w u rd e  in se i
n e m  I n n e rn  M us ik  lebend ig ,  vo r  a l l e m  W ag n ers ch e  M usik .  E s  meisters in-  
gerte d a n n  in ihm , es pi Igerchorte,  es feuerzauberte.  (L. F e u c h t w a n
g  e r)

S t i l i s t i s c h e  N e o lo g i sm e n  sp ie l en  a l so in d e m  d eu t s ch e n  W o r t 
s c h a t z  keine  grof ie  Ro l l e ,  doch s ind  sie w ic h t ig ,  da  sie den I n ha l t  
l e i ch t e r  fa(3bar,  a n s c h a u l i c h e r ,  f a r b ige r  m a c h e n .2

1 M an  n e n n t  sie a u c h  o k k a s i o n e l l e  oder  i n d i v i d u e l l e  N e o 
l o g i s m e n .

2 S iehe  E. R i e s e 1, S t i l i s t i k  der  d eu ts c h e n  S pra che ,  2. A u f l . ,  S t a a t s v e r l a g  
«H ochschuie» ,  M oskau  1963, S. 80.
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§ 138. Die  s e m a n t i s c h e  A n a l y s e  des m o d e r n e n  d e u t s c h e n  W o r t 
sch a tze s  ist v o n  grofier  W i c h t i g k e i t .  H in s ic h t l i c h  der  se m a n t i s c h e n  
A n a l y s e  f a l l t  folgendes  ins Auge:  I m  W o r t s c h a t z  der  S p r a c h e  s ind  
ve r s c h ie d e ne  W o r t g r u p p e n  v o r h a n d e n ,  die  s e m a n t i s c h  m i t e i n a n d e r  
v e r b u n d e n  s ind .  E n t w e d e r  n a h e r n  sie s ich e i n a n d e r  in ihrer  B e 
d e u t u n g ,  oder  s ie  gehe n  we i t  au s e i n a n d er .  In H i n s i c h t  auf  diese 
geg en se i t igen  Be z i eh u ng en  der  W o r te r  z u e in a n d e r  la ssen s ich v ie r  
W o r t g r u p p e n  un te r sc h e i d en :

1. S y n o n y m e  —  W o r te r  u n d  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  de re n  B e 
d e u t u n g e n  z u s a m m e n f a l l e n  oder  n ah  s ind ;

2. A n t o n y  m e  —  W o r te r  u nd  W o r t v e r b i n d u n g e n  m i t  entge -  
genge se tz t en  B e d e u t u n g e n ;

3. H o m o n y m e  —  W o r te r  u n d  W o r t v e r b i n d u n g e n  m i t  glei-  
che r  F o rm  und  vo l l i g  v e r sc h ie d e n en  B e d e u t u n g e n ;

4. W o r t f a m i l i e n  —  W o r te r  und  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  die ,  
h i s to r i sch  b e o b a c h t e t ,  du r ch  d ie  ihne n  z u g r u n d e  l i egende  Wurz e l  
s e m a n t i s c h  v e r b u n d e n  s ind.

U n t e r  S y n o n y m e n  (grch.  synonymos  ‘g l e i c h n a m i g ’) ver- 
s t e he n  w i r  s i n n v e r w a n d t e  W o r te r  m i t  ve r sc l i i edener  l au t  1 ichcr  F o r m  
u n d  g le iche r  oder  a h n l i c h e r  B e d e u t u n g ,  d ie  e i n en  u nd  d en se lb en  
Begri ff  oder  sehr  ah n l i c h e  Begri ff e a u s d ru c k e n .  Der  G e m e in s c h a f t  1 
der  S y n o n y m e  l iegt  al so d ie  G e m e in sc ha f t  v on  en t s p r e c h e n d e n  Be- 
g r i ff en  z u gr un d e ,  d ie  g le iche  w es e n t l i ch e  M e r k m a le  v o n  G eg en s ta n -  
den ,  E r s c h e in u n g e n  und V o rg a n g e n  wid e r s p ie ge l n ,  z. B.  sich ver- 
beugen un d  sich verneigen, Feuer und  F lam m e.

Die B e t r a c h t u n g  der  S y n o n y m e  ze igt  abe r ,  daf i  W o r t e r  und  W o r t 
v e r b i n d u n g e n ,  d ie  als s y n o n y m i s c h e  b e t r a c h t e t  w e r d e n  ko nn en ,  
auf i er  der  G e m e in s c h a f t  (общность)  des H a u p t m e r k m a l s  au c h  v e r 
sch ie d e ne  N e b e n m e r k m a l e  bes i t zen ,  d ie  oft  n i c h t  z u s a m m e n f a l l e n  
u n d  zuw ei l e n  sogar  ve r sc h ie de n  s i nd .  Fiir  das  V e r s t e h e n  u n d  die  
r i ch t ig e  A n w e n d u n g  der  S y n o n y m e  ist  au c h  das ,  was  in ihn en  v e r 
sc h ie d e n  ist ,  v o n  grofier  W i c h t i g k e i t .

S y n o n y m e  un te r s c h e i d e n  s ich v o n e i n a n d e r :  a) d u r c h  S cha t t i e -  
r u n g e n  de r  B e d e u t u n g ,  z. B.  schnell  d r i i ck t  n i c h t  g a n z  dasse lb e  wie  
h a s t ig  aus  (hastig  bez ieh t  s ich nur  auf  Menschen) ;  b) d u r ch  v e r 
sch ied e ne n  k o n t e x t u e l l e n  G e b r a u c h  —  n i c h t  i m m e r  l assen s ich ledig, 
los un d  frei. gegense i t ig  er se tzen ;  c) d u r ch  s t i l i s t i sc he  F a r b u n g ,  z. B.

1 U n te r  d ie sem  F a c h a u s d ru c k  v e r s te h e n  w ir  die  g e m e in s a m e n  M e rk m a le ,  die 
S y n o n y m e n  (oder den  ihnen z u g ru n d e  l iegenden  Begrif fen)  e igen  s ind  und  sie zu 
e ine r  R e ih e  v e r b in d e n



216 Gegenwcirtiger Z ustand  des deutschen W ortschatzes

fressen, essen, speisen, wo essen n e u t r a l ,  fressen g rob ,  speisen  ge ho b e n  
gefa rb t  s ind .

I E s g ib t  sow ohl in der  a u s la n d i s c h e n  w ie  a u c h  in unserer  F a c h l i t e r a t u r  fast k e ine  
e in h e i t l i c h e  D e f in i t io n  des Begrif fes  S y n o n y m  e.

Der  d. 'i i lsche S p ra ch fo r sc h e r  L. S i i t te r l in  u n te r sc h e id e t  b e d e u tu n g s g le ic h e  und 
b e d e u tu n g s a h rd ic h e  W orte r .  E r  g ib t  fo lgende D e f in i t io n  der  S y n o n y m e ,  indem  er 
.••ie den H o m o n y m e n  g eg en i ibers te l l t :  «W orte r  v e rsch iede ner  F o rm  dagegen ,  die 
sich in der  B e d e u tu n g  — sow eit  das m oglich  ist — decken ,  e tw a  wie G attin  und  Ge- 
m alilin , n e n n t  m an  b e d e u tu n g s g le ic h  (S y n o n y m ) ;  so lche,  die  s ich  in der  B e d e u tu n g  
nu r  a h n l i c h  s ind  F lu fi, S tro m  und Bach, b e d e u tu n g s a h n l ic i ;  o de r  b e d e u tu n g s v e r -  
w a n d t .»  1 E r  u n te r s t r e i c h t  d ie  F a h ig k e i t  de r  S y n o n y m e ,  e in a n d e r  zu e rse tzen ,  sc h e n k t  
aber  v e r sc h ie d e n e n  B e d e u tu n g s s c h a t t i e ru n g e n  und a n d e re n  M e rk m a le n  dcr  S y n o n y m e  
k e ine  A u fm e rk s a m k e i t .  Da L. S i i t te r l in  d ie  Begriffe  d i n g I i с h e B e d e u 
t u n g  und i n h a 1 t 1 i с h e S c h a t t i e r u n g e n  d e s  W o r t e s  n ich t  
genaue r  f o rm u l ie r t ,  so ist se ine  D e f in i t io n  der  S y n o n y m ie  u n d e u t l i c h  und  ver- 
sc h w o m m en .  f

O. B eh ag h e l  z a h l t  zu den  S y n o n y m e n  die  e inen  b e s t im m te n  Begriff  bezeich- 
nen d en  L a u tg e b i ld e  m i t  g le icher  B e d e u tu n g .  E r  s c h re ib t  d a ru b e r  folgendes:  «Inner-  
ha lb  des Kreises v o n  S y n o n y m e n ,  d ie  fiir e in en  Begriff  bes tehen ,  k o n n e n  die  A bs tu -  
fungen  in der  A n w e n d u n g  sehr  m a n n ig f a l t i g  se in; sie s ind  v e r sch ied e n  nach  der  
B i ld u n g  des R e d e n d e n ,  n ach  se iner  S t im m u n g ,  nach  der  G e l ieg en h e i t ;  es k a n n  bei  
V e rw e n d u n g  u n le r  v o l l ig  g le ichen  U m s ta n d e n  noch e in  le ich te r  U n te r sc h ie d  in der  
S c h a t t i e r u n g  der  B e d e u tu n g  bes tehen ;  oder  e n d l ic h ,  die W o r te r  k o n n e n  in B e d e u 
tu n g  und V e rw e n d u n g  v o l l ig  sicli decken .»  2 O b w o h l  se ine  D e f in i t io n  r i c h t ig e  Ge- 
d a n k e n  a u s d r i ic k t ,  ist se ine  a l lg e m e in e  A u ffa s su n g  der  S y n o n y m ie  re c h t  fragwiir-  
dig, sie zeug t  v o n  se ine r  p sy c h o lo g isch en  E in s t e l l u n g  zu der  S p ra c h th e o r ie .

K. E r d m a n n  w e is t  bei de r  B e t r a c h t u n g  der  S y n o n y m e  au f  die  grofle R o l le  des 
K o n tex te s  b in ,  n a m l ic h  auf  die  F a h ig k e i t  des W or tes  be im  S pre chen  nu r  m i t  m a n c h e n  
d u rc h  die  sp ra c h l ic h e  T ra d i t i o n  b e s t im m te n  W o r te rn  in V e r b in d u n g  zu t r e te n .  E r  
bevveist, dafi e in ige  W o r te r ,  die  a ls  S y n o n y m e  ge l ten ,  im S p ra c h g e b ra u c h  e in a n d e r  
n ich t  e rse tze n  k o n n e n ,  z. B. die  V e rb e n  erhal ten  und hekommen  k a n n  m a n  a ls  gleich- 
b e d e u te n d e  W o r te r  b e t r a c h te n ,  w as abe r  n ich t  im m er  der  F a l l  ist: m a n  sag t  ich 
werde Zahnschmcrzen bekommen, a b e r  n ie m a ls  ich werde Zahtischmerzen erhal- 
ten .:t A n  d iesem  Be isp ie l  s ie h t  m a n  d e u t l i c h ,  dafi  fiir S y n o n y m e  n ic h t  nu r  d ie  Ding- 
b e d e u tu n g  des W o r te s  w ic h t ig  ist ,  s o n d e rn  a u c h  se ine  F a h ig k e i t ,  m i t  a n d e re n  W o r 
te rn  in V e r b in d u n g  zu t r e ten .

t  D ie  d e u t s c h e n  L in g u is te n  w a re n  sich  n ic h t  b e w u f i t ,  dafi ihre  A u ffa s su n g  der  
S y n o n y m ie  in einigeti  F a l l e n  zu p o l i t i s c h e n  F e h le rn  f i ihrt .  A ls  Be isp ie l  k a n n  m a n  
fo lgende,  v o n  b i i rg e r l ich en  L in g u is te n  d a rg e b o te n e  sy n o n y m is c h e  G r u p p e n  anf t ih ren :  
R evo lu tio n , U m w alzung , U m sturz; S o zia tism u s, S taatsfiirsorgc, F raktion , Partci, 
R otte , Schar, Bande. /

f D ie  W o r te r  U m w alzung  und U m sturz  h a t  C a m p e  a ls  V e rd e u t s c h u n g e n  des 
e n t s p re c h e n d e n  e n t l e h n te n  W o r te s  R evo lu tion  vo rg esch lag e n ,  um den  p o l i t i sc h e n  
S in n  dieses W o r te s  zu v e r sch le ie rn .  Es ist jed o ch  n ic h t  r ic h t ig ,  diese W o r te r  als 
S y n o n y m e ,  a lso  a ls  g le ic h b e d e u te n d e  W o r te r ,  zu v e r s te h e n .  R evo lu tion  b eze ich n e t  
die  p o l i t i s c h e  r e v o lu t io n a re  U m g e s t a l tu n g  der  G e s e l l s c h a f t s o rd n u n g .#  (Vgl. pro- 
letarische so zia listische  R e v o lu tio n , burgerliclie R evo lu tio n .)  Be i  d em  W o r t  U m 
sturz  h a n d e l t  es s ich  n ic h t  um  eine  U m g e s t a l tu n g  der  G e s e l l sc h a f t so rd n u n g ,  so n d e rn  
n u r  u m  e in e n  M a ch tw ech s e l  im  I n n e rn  de rse lb en  G e s e l l sc h a f t so rd n u n g .  D as  W ort  
U m w alzung  b e d e u te t  vo r  a l l e m  die  U m g e s t a l tu n g  der  P ro d u k t io n s w e ise .  So sehen 
wir, dafi  die  W o r te r  U m sturz, R evo lu tion , U m w alzung  g anz  v e r sc h ie d e n e  Bedeu-

1 L. S i i t t e r l i n ,  Die d e u ts ch e  S p ra c h e  der  G e g e n w a r t ,  L e ipz ig  1910, 
S. 76.

2 O. B e h a g h e l ,  Die d e u ts ch e  S p ra c h e ,  H a l le  (Saa le )  1954, S. 116.
3 К .  E  r d m a n n, Die B e d e u tu n g  des W or tes ,  L e ipz ig  1925, S. 126, 130, 131.
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tu n g e n  h ab en ,  a lso  d e m e n ls p re e h e n d  versch ied e n e  Begrif fe  beze ichne n  und kei- 
nesfa l ls  a ls  S y n o n y m e  b e t r a c h t e t  w e rd e n  k o n n e n .  D asse lbe  g i l t  fiir die  W or te r  So- 
z ia lism u s  und Staatsfiirsnrge. Die B e d e u tu n g  des le tz te re n  d e c k t  n ic h t  im gering- 
s t e n  G ra d e  den  Begriff  des W o r te s  S o z ia l is m u s— e in er  P h a s e  der  E n tw ic k lu n g  der 
k la s s e n losen G e s e l l sch a f tso rd n u n g .

B esonders  k en n z e ic h n e u d  ist von  d iesem  S t a n d p u n k t  aus  die  von  E b e rh a r d  
in se in em  S y n o n y m is c h e n  H a n d w o r k  rb u c h  a ngefiili r te G ru p p e :  F raktion , P artei, 
R otte , S char , Bande.' Der p r in z ip ie l l e  U n te r sc h ie d  zw isch en  so lc hcn  W o r te rn  wie 
P artei  e inerseit: ;  und Bande, P o tte  a n d e re r se i t s  w ird  h ier  gar  n ic h t  in B e t r a c h t  
gezogen.

W as die  so w je t is c h e n  L in g u is to n  a n b e t r i f f t ,  so h a b e n  sie auch  k e ine  e in h e i t l ic h e  
D e f in i t io n  des Begrif fes  S у и о n у m i e in ih ren  W erk en  gegeben.

E. M. G a lk in a - F e d o ru k ,1’ L. R . S in d e r  und Т. V. S t ro e w a  3 v e r s te h e n  u n te r  
den  S y n o n y m e n  v e r sc h ie d e n  k l in g e n d e  W o r te r  mil g le icher  oder  a h n l ic h e r  B e d e u 
tu n g .  E .  M. G a l k in a - F e d o ru k  u n t e r s t r e i c h t , dafl S y n o n y m e  e in en  und dense lben  
G e g e n s ta n d  beze ich n e n ,  abe r  ihn  v o n  v e r sch ied e n en  S e i ten  aus  sc h i ld e rn .  Sie ha l t  
d ie  W o r te r  храбры й, смелый, отважный, муж а таенный, стойкий, безбоязнен
ный fiir S y n o n y m e ,  da s ie  e in e n  M enschen  po s i l iv  (als e in e n  m u t ig e n ,  tapfe ren)  
c h a r a k te r i s i e r e n ,  doch храбрый, fiigt sie h inzu ,  b r a u c h t  n ic h t  im m er  м у ж е с т в е н 
ный, стойкий  zu sein.

R . A. B u d a g o w ,  A. N. G w osdew , A. A. R e fo rm a ts k i  w eisen  d a r a u f  b in ,  dafl 
das w ic h t ig s te  K r i t e r iu m  fiir S y n o n y m e  n ic h t  die  G le ic h h e i t  den  In h a l t e s  sei,  s o n 
de rn  ve r sc h ie d e n e  S c l ia t t i e ru n g e n  der  B e d e u tu n g  und des Begriffes , z. В .будущее 
ist n ic h t  im m e r  dasse lbe ,  w as грядущ ее , ebenso  рассм ат риват ь  und разгляды 
вать, исполыювать und ут илизироват ь  u sw .4

L. A. B u la c h o w sk i  heb t  a ls  H a u p t m e r k m a l  der  S y n o n y m e  nu r  ihre F a h ig k e i t  
h e rv o r ,  in e in e m  K o n te x t  e in a n d e r  zu e r se tz e n .0

W. N. K l ju ew a  und K- A. L ew k o w sk a ja  v e r s te h e n  u n te r  den  S y n o n y m e n  Wor- 
te r-B egrif fe ,  die  das W es en t l ich e  e ines  und desse lben  G e g e n s ta n d e s  beze ichnen ,  
a b e r  s ich  v o n e in a n d e r  d u rc h  N e b c n s c h a t t i e ru n g e n  der  B e d e u tu n g  u n te r sch e id en .  
D ab e i  u n te r s t r e ic h t  W. N. K ljuew a ,  dafl S y n o n y m e  n ich t  z u m  E in a n d e re r s e tz e n ,  
s o n d e rn  zu r  g e n a u e n  P ra g u n g  des G e d a n k e n s  d ie n e n 0.

D en  V ersu ch  e ine r  z ie m i ic h  u m fass en d en  D e f in i t io n  f inden  w ir  bei  A. B. Scha- 
p iro :  S y n o n y m e  sind  ihrer  l a u t l i c h e n  F o rm  n ach  ve r sc h ie d e n e  W o r te r ,  d ie  a b e r  e inen  
und  dense lb en  Begriff  m i t  E rg a n z u n g s s c h a t t i e r u n g e n  der  B e d e u tu n g  b e z e ic h n e n .7 
D as  W ic h t ig s te  in d ieser  D e f in i t io n  ist  das  H e r v o rh e b e n  der  R o l le  des Begriffs .  
Die R o l le  des Begriffs w ird  a u c h  im B uch  «D eu tsche  S y n o n y m e»  b e t o n t . 8

1 J .  A. E b e r h a r d ,  S y n o n y m isc h e s  W o r te rb u c h ,  L e ip z ig  1882, S. 367.
2 E .  М. Г а л к и н а - Ф е д о р у  к,  Современны й р усский  я з ы к ,  Изд. 

М Г У ,  1954, стр .  65.
3 Л .  Р .  3  и н д е  р, Т .  В. С т  р о е в а ,  Современны й немецкий я з ы к ,  М.. 

И зд .  л и т .  на иностр.  я з . ,  1957, стр.  354.
4 Р .  А. Б у д а г о в ,  О черки  по я з ы к о з н а н и ю ,  М., И зд .  А Н  СССР, 1953, 

стр.  29— 30; А. Н . Г в о з д е в ,  О ч ерки  по с ти л и сти к е  р у сского  я з ы к а ,  М., 
Изд .  А П Н  Р С Ф С Р ,  1952, стр .  30; А. А. Р  с ф о р м а т е  к и й, Введение в я з ы 
козн ан и е ,  М.,  У чпедгиз ,  1955, стр.  62— 66.

5 Л .  А. Г) у  л  а х о в с  к и й, Введение в я з ы к о з н а н и е ,  часть I I ,  М., У ч пед
гиз ,  1953, стр.  39.

0 В. Н . К л ю е в а ,  Синоним ы  в русском  яз ы к е .  —  « Р у сски й  я з ы к  в школе», 
1954, №  3, стр .  2; К. A. J1 е в к о в с к а я ,  Л е к с и к о л о г и я  немецкого  яз ы к а ,  
М .,  Учпедгиз ,  1956, стр.  136.

7 А. Б .  i l l  а п и р о, Н е к о то р ы е  вопросы теории синонимов . —  «Д оклады  
и сообщ ения И н ститута  я з ы к о з н а н и я  А Н  СССР», 1955, №  8.

8 М. Г. А р с е н ь е в а ,  А. П. X а з а н о в и ч, Д .  Б .  3  а м ч у к, 
D e u ts c h e  S y n o n y m e .  Пособие по синонимии  соврем ен н ого  нем ецкого  я з ы к а ,  
изд. 2, Л . ,  «Просвещение», 1967, стр .  3 (V orw or t) .
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§ 1 3 9 . - Die  S y n o n y m e  der  d eu t s ch e n  S pr a ch e  s ind  ver sch ieden-  
a r t i g .  Al le  S y n o n y m e  lassen s ich in zwei G r u p p e n  e i n te i l en :  in 
v o l l s t a n d i g e  un d  u n v o l l s t a n d i g e .

U n t e r  v o l l s t a n d i g e n  S y n o n y m e n  v e r s t e h en  wir  
so lc he  W o r te r  un d  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  d ie  ga n z  g le i che  d in g l i ch e  
B e d e u t u n g e n  h a b e n ,  d. h .  d ie  e i ne n  und  den se lben  Begri ff  aus- 
d r u c k e n ,  im K o n te x t  e i n a n d e r  e r s e tzen  k o n n en  und  s t i l i s t i sc h  n e u 
t r a l  g e f a rb t  s ind :  A u g e n l id  u n d  Lid; S ch i  (Sk i) ,  Schneebretter,  
Schneeschuhe.

«Tota l  a n a m is c h  nat i i r l ich» ,  sa g te  er , i n d e m  er o hne  w e i te re s  auf H a n s  Ga- 
s to rp  z u t r a t  und  ih m  m it  Z e i g e - u n d  M it te l f in g e r  e in  A ugen lid  h eru n te rz o g .  
(T h. M a n  n)

U n d  se ine  W o r te  e r s t i c k te n  im  L achen ,  das. . . ihm  die  A ugen  schlofi und 
T ra n e n  zw ischen  den Lidern h erv o rp re f i te .  (T h. M a n n)

Den e inen  Schi g e k a n te t ,  hofl ich ,  m it  s c h n e e b e d e c k te m  H a n d s c h u h ,  
t ib e r re ich te  ihr der  f ieischige, v e rg n u g te  M ann  den Brief  aus  O delsberg .  
(L. F e u c h t w  a n g e r )

E r  sei  h e u e r  e r s t  g a n z e  d r e im a l  a u f  S c h n e e b r e t t e r n  g e s t a n d e n .  (L. F e u 
c h t w  a n g  e r)

E r  s t a n d  s icher  auf seinen Schneeschuhen  und  f u h r  g u t ,  doch w i l l k i i r l i c h .  
(L. F e u c h t w a n g e r ) .

Man sc h a tz te  die  H o h e  des gew orfenen  Schnees  auf sechzig  Z e n t im e te r ,  und  
se ine  B esch a f fen h e i t  sei ideal im  S in n e  des Skilaufers. (T h. M a n  n)

Im  le t z t en  S a tz  t r i t t  das  W o r t  S k i  al s  K o m p o n e n t e  e iner  Z u s a m 
m e n s e t z u n g  auf .

Auch  W o r t v e r b i n d u n g e n  k o n ne n  al s  S y n o n y m e  a u f t r e t e n  jem an
dem au fs  Haar gleichen, ahn lich  sehen, wie e in  E i  dem anderen  
gleichen, ahn lich  wie e in  Tropfen Wasser sein,  d i e  a l le  ‘s ich vo l l i g  
a h n l i c h  s e i n ’ b ed e u te n ;  Jem andem  is t  etwas egal, g le ich , gle ich-  
g ii l t ig ,  W urst,  Jacke wie Hose  usw.

G ra e b e r  v e r s ta n d  es, u n d  es war ihm egal. Alles, w a s  er w o l l te ,  w ar ,  dafi 
se ine  E l t e r n  leb ten .  W o, das war ihm b e re i t s  gleich. (E .  M. R e m a r q u e )

Ih m  w a r  z u m u te  wie j e m a n d ,  der  nach  e iner  langen ,  ungew issen  G erich ts-  
v e r h a n d lu n g  e n d l ic h  ein  U r te i l  b e k o m m e n  h a t  und dem es fast  gle ich g i i l t ig  
ist, ob es e in  F re i sp ru c h  ist oder  n ic h t .  (E. M. R e m a r q u e )

Die  W o r t v e r b i n d u n g  k a n n  al s S y n o n y m  zu e i n em  e in ze ln en  W o r t  
a u f t r e t e n .

F re i l i c h  n u r  beinahe. F re i l lc h  n u r  um ein Haar. (L. F e u c h t w a n g e r )

M a nche  L in g u is te n  v e rn e in e n  das  V o rh a n d e n s e in  so lcher  v o l l s t a n d ig e n  S y n o 
n y m e  in der  S p ra ch e ,  w e n n  a u c h  n ic h t  d i r e k t ,  so in  ih ren  D e f tn i t io n e n ,  z. B.
K- A. L e w k o w sk a ja  und  R . A. B u d a g o w . A l le  b e to n e n  aber ,  dafi  d ie  Z ah l  der  v o l l 
s t a n d ig e n  S y n o n y m e  g e r in g  ist,  w as  der  W irk l ic h k e i t  v o l l ig  e n t s p r i c h t .

Die  m e i s t e n  R e ih e n  v o l l s t a n d i g e r  S y n o n y m e  b es te h e n  aus  W o r 
t e rn  de u t s ch e r  und  f re m de r  H e r k u n f t :  A ugenb lick  —  M om en t,  
R u n d fu n k  —  R ad io ,  U rau ffi ihrung  —  Premiere, Ergebnis  —  Resul-
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till, B ah n s te ig  — Perron, A u f z u g  —  F ahrs tuh l  —- L i f t ,  drahten  — 
telegraphieren  u.  v.  a.

U n te r  d iesen  Ergebnissen k a m  d ie  H a u p t m a h l z e i t  des fo lgenden  T ages  und 
m i t  ihrer  B e e n d ig u n g  die  S tu n d e  des R e n d e z v o u s  h eran .  (T h. M a n n)

E in ig e  aus  d e m  N a c h w u c h s  h a t t e n  e rg ieb ige  R esu ltate  im  S te m m e n  e rz ie l t ;  
m an  w ar  f ide l .  (L. F e u c h t w a n g e r )

D a n n  lief er uber  den engen  K o rr id o r  und  sp ra n g  au f  den Bahnsteig  zur  e igent-  
l ichen  und  sozusagen  n u n  e rst  pe r so n l ich en  B egri i f iung  m i t  s e in em  V e t te r .  
(T h. M a n n )

U n d  w ie  er h in a u s sa h ,  s t a n d  u n te r  se in em  F en s te r  J o a c h i m  se lbs t  auf  d em  
Perron. (T h. M a n  n)

In d iesen  K o n t e x t e n ,  wie a u c h  in den  fo lgenden ,  la ssen s i ch d ie  
S y n o n y m e  l e icht  du r ch  e i n a n d e r  er se tzen.

Der Aufzug h a t t e  k e ine  B e d ie n u n g  m eh r ,  u n d  so leg ten  sie  zu  Fufi  d ie  Trep-  
pen  zuri ick .  (T h. M a n n )

U m so n s t ,  schon  t a u c h t e  die  n a c h s te  F a hr stuh lze l le  vor  ih m  auf.  (H . F  a 1 -
1 a d a)

N och  im  Lift f i ihrte  er d ies  w e i te r  a u s  u n d  v e r s t u m m t e  e rs t ,  a ls  die  V e t te rn  
im  z w e i ten  S to c k w e rk  den Aufzug  ver l ie f ien .  (T h. M a n n )

W ie  sc hon  aus  den  an ge f i ih r t en  Be i sp ie l e n  e rs i ch t  1 ich ist ,  sp ie l t  
h i e r  der  loka le  G e b r a u c h  oder  S pr a ch s t i l  ga r  keine  Rol l e ,  da  diese 
S y n o n y m e  bei g le i chen  U m s t a n d e n  vo n  e i n e m  u n d  d em se l b e n  A u to r  
g e b r a u c h t  w erd en .

Es  g ib t  au c h  S y n o n y rn e n re ih e n ,  d ie  aus  W o r t e r n  a l lg e m e in  
d eu t s ch e r  u n d  d i a l e k t a l e r  oder  n ur  d ia l e k t a l e r  H e r k u n f t  bes tehen :  
d t .  Aprikosen  —  oste r r .  M arilleri,  no r dd .  S c h la c h te r —-si idd .  M e tz 
ger —  os te rr .  Fleisehhauer.  f

Die  S tu b e  ih re r  a l t e n  «M oddersch» (M u t te r sch w e s te r )  —  so sa g te  m ir  der 
f re u n d l ic h e  M eis te r ,  —  v o n  der sie H a u s  und  B e t r i e b  g e e rb t  h a t t e n ,  b abe  
se i t  J a h r e n  lee rg es tan d e n .  (T h. S t o r m )

Auf  der  n a c h s te n  S e i t e  g e b r a u c h t  der  A u to r  d ie sen  D i a l e k t i s m u s  
schon  a l s  b e k a n n t e s  W o r t  o h n e  Anf t ih r ung sz e i che n  u nd  o h n e  Er-  
k la ru n g .

«Das a l te  B i ld?  D as  ist  von  u n se re r  Moddersch», e rw id e r te  er. (T h. S t о r m)

Viele von  diesen W o r t e r n  ve r l i e re n  a l l m a h l i c h  ih ren  d i a l e k t a l e n  
C h a r a k t e r  u n d  w e r d e n  in der  a l lg e m e in e n  d e u t s c h e n  S p ra ch e  pa r a l l e l  
g e b r a u c h t :  ansteeken  —  anziinden  — anbrenneti —  anfeuertv, P f la u -  
me  —  Zwetschge  u.  a . ,  o bw oh l  m a n c h m a l  ihr  G e b r a u c h  v o n  der  
A b s t a m m u n g  des  S p re ch e n de n  a b h a n g t .

«Z w e tsc h g e n b a u m e » , sa n n  A le x a n d e r ,  «wras w a re  die  W el t  o hne  Land-  
s t ra f ien  m i t  Zwetschgenbaumen?» D a s  B i ld  s o m m e r l ic h e r  Pflaumenbaurn-  
a l leen  s ta n d  vor ihm . (F. C. W  e i s к о p f)

Viel  se l t e ne r  g ib t  es S y n o n y rn e n re ih e n ,  d ie  n ur  aus  d eu t sc h e n  
W o r t e r n  b es tehen ;  m a n c h e  v o n  ihn en  s in d  w ah r sc h e in l i c h  u rspr i ing-  
l ich au c h  d ia l e k t a l e r  H e r k u n f t ,  w ie  S p a tz  —  s t id deu t sc he  Kosefo rm
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von  mh d .  spar (Sper l ing)  — und  Sperling .  Aber  j e t z t ,  in der  m o 
d er ne n  S pra che  w erd en  beide  W o r te r  als g e m e in d e u t s c h e  au fge faBt .

Vnni A p fe lb a u m  fielen zwei Sperl inge  sc h rag  h erab  zn den K u ch e n k r i im e ln  
auf d em  Kiesweg und  f ingen sofort an  zu s t r e i ten .  (L. F r a n  k)

A uch  ein Teil der  F e n s te r  w ar  ze rb ro ch en .  Spatzen saBen d a r in  und  schi I p- 
ten .  (E. M. R e m  a r q u e)

Es g ib t  au c h  S y n o n y m e  n ur  g e m e in d e u t s c h e r  A b s t a m m u n g :  voll- 
fiihren  und  vollbringen, Kriegshetzer  und Kriegstreiber.

A u s n a h m s w e is e  k a n n  m a n  im d e u t s c h e n  W o r t s c h a t z  S y n o n y m e  
f re md er  H e r k u n f t  t ref fen:  disku tieren  — debattieren.

M an m u B te  dar i iber  diskutieren k o n n e n .  Seine  B a l la d e n ,  so lange  er sie sang, 
rissen den H o re r  h in :  aber  h a t t e  er ausgesungen ,  dann  w ar  auch  d ie  Wir-  
ku n g  vorbe i .  M an  k o n n te  n ich t  m i t  G r i inden  dar i iber  debattieren, keiner  
v e rw a n d e l te  sich d u rch  sie. (L. F e u c h t w a n g e  r)

Die  A n a l y s e  v o l l s t a n d i g e r  S y n o n y m e  e rw e i s t ,  daB  diese  vor  a l l e m  
e i n d e u t i g e  W o r te r ,  h a u p t s a c h l i c h  F ac ha u sd r i i c k e  um fassen .  Die m e i 
s t en  S y n o n y m e  diese r  G r u p p e  s ind  auf  G ru n d  der  e n t l e h n t e n ,  vor  
a l l e m  der  in t e r n a t i o n a l e n  L ex i k  e n t s t a n d e n .  E b e n  deswegen  s ind 
v o l l s t a n d i g e  S y n o n y m e  de u t sch e r  H e r k u n f t  n i c h t  zah l r e i c h ;  auBer  
T e r m i n i ,  d ie  m e i s t e n te i l s  f r e m d sp r a c h ig e r  H e r k u n f t  s i nd ,  g ib t  es 
n ic h t  v ie l e  e i n d e u t i g e  W o r te r  in der  Sp rache .  A uB e rd e m  sp ie l t  h ie r  
e ine z i eml ich  groBe  Rol l e  auch  der  U m s t a n d ,  daB die S p ra ch e  
e i g en t l i c h  keine vo l l ig  g le i c h b e d e u t e n d e n  W o r te r  d u l d e t .  W e n n  es 
doch  v o r k o m m t ,  so d r a n g t  das  eine  S y n o n y m  g e w o h n l i c h  das a n d e r e  
zur t i ck und  v e r d r a n g t  es zuw ei l en  sogar  vol l ig  aus  der  Spra che .  
E.  M. G a l k i n a - F e d o r u k  m e in t  sogar ,  daB v o l l s t a n d i g e  S y n o n y m e  
t ib e r ha up t  v e r sc h w i n d e n ,  da sie die  S p ra ch e  m i t  l ex ik a l i sc he n  
D u b l e t t e n  l ib c r l a s t e n .1 V iel l e i ch t  k a n n  eben  d a d u r c h  das  Au s f a l l en  
m a n c h e r  S y n o n y m e  u n d  der  d a r a uf f o l ge n d e  Zer fal l  der  S y n o n y m e n -  
r e ihe  e r k l a r t  w er de n ,  wie  z. B. beren aus  der  a l t h o c h d e u t s c h e n  
G r u p p e  b'eran — tragan, wer aus  wer  —  man, g a la n  aus  g a la n  —  
s ingan  u. a.

§ 140. Die  zwe i t e ,  v iel  za h l re i c h e r e  G r u p p e ,  ist die  der  u n v o l l -  
s t a n d i g e n  S y n o n y m e .  U n t e r  den  u n v o l l s t a n d i g e n  S у  - 
n о n у m e n v e r s t e h en  wir  solche,  die  s ich n ic h t  vo l l ig  de ck en ,  
da  sie auB er  den  g e m e in s c h a f t l i c h e n  H a u p t m e r k m a l e n  auch  v e r 
sc h ie de ne  N e b e n m e r k m a l e  bes i tzen.  Sie  u n t e r s c h e i d e n  s ich vo ne in -  
an d e r  auf  i rg end e i ne  Weise  e n t w e d er  du rch  N e b e n s c h a t t i e r u n g e n  
der  B e d e u t u n g  od er  d u r c h  be so nd ere  s t i l i s t i sc he  F a r b u n g  oder  du rch  
den  G e b r a u c h .  D e m e n t s p r e c h e n d  ze r fa l l en  sie in id eo gra ph i sc hc  und  
s t i l i s t i sc h e  S y n o n y m e .

1 E.  М.  Г а л к и н а - Ф е д о р у к ,  Современны й р у с с к и й  я з ы к ,  И зд .  
М Г У ,  1954, стр.  65.
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I d e o g r a p h i s c h e  S у n о n у m e s ind  W o r te r  u n d  W o r t -  
v e r b i n d u n g e n ,  d ie  e ine u nd  d iese lbe  n o m i n a t i v e  B e d e u t u n g  b e s i t z en ,  
abe r  s ich v o n e i n a n d e r  d u r ch  v e r sc h ie de ne  N e b e n b e d e u t u n g e n  und  
d u r c h  d ie  B e so nd er h e i t en  des  G e b r a u c h s  u n te r s c he i de n .  So g e h o r e n  
zu e i ne r  S y n o n y m e n r e i h e  so lche W o r te r  wie  E r m a t tu n g  u n d  Er- 
tniidung,  doch  E r m a t tu n g  zeigt  e i ne n  h ohe re n  G ra d  der  E rm ild u n g ,  
wobe i  das  W o r t  diese S c h a t t i e r u n g  der  B e d e u t u n g  u n a b h a n g i g  d a v o n  
bes i t z t ,  in w e l c he m  K o n le x t  es g e b r a u c h t  wi rd .  Es g ib t  ab e r  Fa l l e ,  
wo  der  K o n t e x t  e ine w ic h t ig e  Ro l l e  sp ie l t ,  da de r  U n t e r s c h i e d  der  
S y n o n y m e  von  ih re m k o n t e x t u a l e n  G e b r a u c h  a b h a n g t .  D a s  W o r t  
ledig  k an n  z. B. e i ne r se i t s  al s  S y n o n y m  zu den  W o r t e r n  los, frei  
u nd  a nd e r e r se i t s  al s  S y n o n y m  z u m  Wor t  unverheiratet  a u f t r e t e n  
(siehe S. 223).

I d e o g r ap h i s ch e  S y n o n y m e  s i nd  al so n ic h t  g le i c h a r t ig ,  s ie  gl ie-  
d e r n  s ich  in u n a b h a n g i g e  u n d  k o n te x tu a l e .

U n t e r  den  u n a b h a n g i g e n  ve r s t e h e n  wi r  solche  ideogra -  
ph i s c he n  S y n o n y m e ,  d ie  u n a b h a n g i g  v o m  K o n t e x t  d ie  g le i ch en  
H a u p t m e r k m a l e  des  G eg e n s t a n d e s ,  der  E r s c h e i n u n g  oder  des  Vor-  
ga ng s  beze i chn en ,  abe r  s ich d u r c h  de re n  v e r sc h i ed e n e  N e b e n m e r k -  
m a le  u n t e r s c h e i d e n  u nd  dernzufo lge ve r s c h i ed e ne  m a n c h m a l  sehr  
f e ine  S c h a t t i e r u n g e n  der  B e d e u t u n g  bes i t zen .  Die  s y n o n y m i s c h e  
R e i h e  Ufer, S trand ,  Kiiste, K a i  b eze ic hn e t  im a l lg e m e in e n  den 
E r d r a n d  e ines  Gewasser s ,  abe r  j edes  diese r  W o r t e r  h a t  se ine b e s o n 
de re  B e d e u t u n g s s c h a t t i e r u n g ,  n a m l i c h  Ufer  w i r d  h i n s i ch t  1 ich e ines  
F lusses ,  Baches  g e b r a u c h t ,  K uste , S tra n d  —  h in s i c h t l i c h  des Alee- 
res,  K a i  beze ic hne t  e ine m i t  S te in  oder  H o lz  be fe s t i g te  Ufe rs t ra f ie .

. . .g ing  sie w ie  e in  w il l ige r  L e h r ju n g e  n eben  d e m  M eis le r  den Q u e l lb a c h  
e n t la n g ,  der  be im  si id l ichen  U fer in den  See e i n t r a t .  (L. F  r a n k)

E s  k o n n te  n ic h t  fehlen ,  dafl  T o n y  o f tm a ls  m i t  ih re r  s t a d t i s c h e n  B e k a n n t -  
schaf t  a m  S t r a n d e  oder  im  K u rg a r te n  v e rk e h r te .  (T h. M a n  n)
E s  v e r la u te te ,  G eyer  b a b e  sich in e in e m  k le in e n  O r t  a n  der  s i id franzosischen  
Kiiste a n g e k a u f t .  (L. F e u c h t w a n g e r )
U n te r  ih ren  F e n s te rn ,  j e n s e i t s  des Kais , flofl he l lg r iin ,  f roh l ich  d ie  Isar .  
(L. F  e u c h t w a n g e r )

Die W o r te r  Honorar — Gage s ind  a u c h  e in  krasses Beispie l  der  
u n a b h a n g i g e n  S y n o n y m e .  Be ide  b ez e i ch n en  d ie  B e z a h lu n g f i i r  Arb e i t ,  
doch  zwischen ihn en  b es teh t  e ine f e ine  i n h a l t l i c h e  S c h a t t i e r u n g .

A b er  -er w ird  j a  g roB ere  H o n o ra re  n eh m e n  k o n n e n ,  w e n n  er e in  b e k a n n te r  
A rz t  g ew o rd en  ist . (L. F r a n k )

(Hie r  b e d e u te t  Honorar ‘die  B e z a h l u n g  fiir f r e ib e ru f l i c he  A r b e i t ’ .)
D ie  G age ist ihm  fast v e rd re i f a c h t  w o rd en ,  der  P rofessor  m u f l t e  es k n u r re n d  
u n d  k n a r re n d  geschehen  lassen, d e n n  die  K o n k u r re n z  ist h in te r  Hofgen her. 
(К- M a n n)

(Gage b e d e u te t  h ier  ' das  G e l i a l t ’, ‘die  Be z t ige ’, besonders  der Kiinsl-  
ler.)
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Zu den  u n a b h a n g i g e n  S y n o n y m e n  ge hor t  auch  die G r u p p e  ge
schwind, schleunig, f lags ,  h u r t ig ,  behende, schnell, rasch u. a.  Sie 
c h a r a k te r i s i e r e n  im a l lg e m e in e n  e ine  schnel l e  H a n d l u n g ,  e i nen  
sch n e l l e n  Prozel3,  doch j edes  W o r t  d ie ser  S y n o n y m e n r e i h e  bes i t z t  
e ine  beson dere  N e b e n s c h a t t i e r u n g  der  B e d e u t u n g .  Geschwind, schleu-  
n ig  bez ie hen  s ich sowohl  auf  d ie  Be w eg un g  al s au c h  auf  d ie  Zei t .  
Geschwind  ist das ,  was  s ich m i t  K ra f t  beweg t  u n d  de s h a l b  wen ig  
Zei t  zu se inen  Be w eg u n ge n  b r a u c h t .

D a s  E in h o r n  k a m  b a ld  d a h e r  u n d  s p ra n g  g e rad ezu  auf den  S ch n e id e r  los, . . 
«Sachte ,  sachte», sp rach  er, «so geschw ind geh t  das  n ich t .»  (B r. G r i m m )

S ch leun ig  dr t i ck t  e inen  ho h er e n  G r a d  der  G e sc h w in d ig k e i t  aus .
A ttin a h a u se n : .. .  Ich  fi ihle,  dafi es sch leun ig  m it  m ir  en d e t .  (F  r. S c h i l l e r )

Flugs  (wie im F luge)  bez e i chn e t  u r sp r i ing l i ch  e ine  gro!3e Schnel -  
l i gke i t  un d  w i r d  d a n n  g e b r a u c h t ,  w e n n  s i ch e ine  T a t i g k e i t  sofort  
an  e ine  a n d e r e  ans ch l i eBt .

U n d  f lugs, w ie  n u r  der  H a n d e l  s t i l l ,
G le ich  g re if t  sie n a c h  d em  R a d c h e n .  ( J .  W . G o e t h e )

H u rtig ,  schnell, behende, rasch b ez ie hen  s ich vor  a l l e m  auf  die 
Be w eg u ng  des  H a n d e l n d e n .  H u r t ig  ze igt  d ie  u n u n t e r b r o c h e n e n  und 
ku rz  a u f e in a n d e r f o lg e n d e n  Be w eg un g e n ,  w o d u rc h  e in W e g  in kur-  
zer Zei t  zu r t i ckge leg t  wi rd.

D er v o rd e r s te  w a r  e in  g ed ru n g e n e r ,  b r e i t s c h u l t r ig e r  M a n n ,  der  hu rtig  dahin-  
s c h r i t t .  (В. R  e I I e  г ш  a  n  n)

Schnell ,  zue r s t  auf  d ie  S t a r k e  de r  B e w eg un g  bezogen,  bez e i chn e t  
j e t z t  e i ne n  ho h er e n  G r a d  der  H u r t i g k e i t .

Der Z ug  w a r  ra se n d  schnel l  g efah ren ,  abe r  d ie  le tz te n  W a g e n  ro l l t e n  g anz  
l a n g s a m  an  K la ra  vor i iber .  (B. K e l l e r m a n n )

Als behende  c h a r a k t e r i s i e r t  m a n  n i c h t  nu r  d ie  Be w eg u ng en  
se lbs t ,  so n d e rn  a u c h  d ie  G l i e d m af te n ,  d ie  solche  Be w eg u n g e n  aus- 
f i ihren ,  z. B.  behende Glieder,  a u B e r d e m ,  hei f i t  behende  n i c h t  nur  
‘s c h n e l l ’, so n d e rn  zug le ich  au c h  ‘g e w a n d t ’, ‘g e s c h i c k t ’ .

N u n  n a h m  er den  W eg tap fe r  zw ischen  d ie  B e ine ,  u n d  weil er le ich t  und 
behend w a r ,  f i ih l te  er  k e ine  M iid ig k e i t .  (B r. G r i m m )

Rasch  be z i eh t  s i ch abe r  vorz i igl ich auf  d ie  L e b h a f t i g k e i t ,  m i t  
der  d ie  inne re  Kra f t ,  E n e r g ie  t a t i g  ist.

Kurz  vo r  der  D a m m e r u n g  r o l l t e n  R e ih e n  rascher A u to s  vo r  den  ‘S t e r n ’. 
(B. K e l l e r m a n n )

Zu den  u n a b h a n g i g e n  S y n o n y m e n  geh oren  au c h  solche  G r u p p e n  
wie Weg  —  P fa d  —  Steg , Gasse —  Strafie, K an tin e  — Speiseetab-  
l issem en t  —  R es ta u ra n t  — Speisesaal.

Zu den  k o n t e x t u a l e n  S y n o n y m e n  k o n n e n  so lche 
W o r te r  und  W o r t v e r b i n d u n g e n  g ez ah l t  w erd en ,  die  n i ch t  im m e r  s o n 
de rn  nur  u n te r  b e s t i m m t e n  U m s t a n d e n ,  d,  h.  in b e s t i m m t e n  Kon-
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t e x t e n ,  al s  S y n o n y m e  a u f t r e t e n . 1 Zu so l ehen  S y n o n y m e n  geh oren  
m e h r d e u t i g e  W o r te r ,  d ie  infolge ihrer  M e h r d e u t i g k e i t  in s y n o n y 
m is che  Be z i eh un ge n  zu v e r sc h ie d e n en  W o r t e r n  t r e t e n ,  u n d  zwa r  nur  
in einer  ihrer  B e d e u t u n g e n .  So h a t  das  W o r t  ledig  d i e  B e d e u t u n g e n  
‘f r e i ’ , ‘l o s ’ und  ‘u n v e r h e i r a t e t ’ , d e m e n t s p r e c h e n d  t r i t t  es e ine r se i ts ,  
w ie  es schon  oben  e r w a h n t  ist ,  al s  S y n o n y m  von  los, fre i  auf ,  ande-  
r e r se i t s  — s y n o n y m i s c h  zu unverheiratet.

J e t z t  aber ,  n ach  se inem  V e r t ra u e n s b ru c h ,  nach  d e m  h e im tu c k i s c h e n  A ngriff  
auf  O skar ,  ist sie jeder  V e r p f l i c h tu n g  ledig. (L. F e u c h t w a n g e r )

«Sie w a re n  noch ledig. D ie  zwei abe r  s ind  j e t z t  e in  E h e p a a r .  A ls  Z eugen  
b r a u c h e n  Sie zwei u n a b h a n g ig e  P e r so n en .  E in e  E h e fra u  g i l t  n ic h t  dafiir.» 
(E. M. R e m a r q u e )

Das  Verb ruhen  ha t  m e h re re  B e d e u t u n g e n :  ‘s i ch e r h o l e n ’, ‘aus-  
r u h e n ’, abe r  auch  ‘auf  e t wa s  l i e g e n ’ , ‘auf  e t w a s  ges t t i t z t  s e i n ’ u.  a.  
So k a n n  dieses W o r t  in der  e r s t e re n  B e d e u t u n g  s y n o n y m i s c h  zu den  
V erb en  rasten  —  ‘a u s r u h e n ’, ‘s ich e r h o l e n ’ g e b r a u c h t  w erd en .

N u r  w en ige  M in u te n  w o l l te  sie rasten. Sie s c h n a l l te  die  S ch n eesch u h e  n ic h t  
ab; im  W inke l  zu d e m  d u n k e lb l a u  g e k le id e te n  K o rp e r  s t a n d e n  d ie  H o lzer .  
(L. F e u c h t w a n g e r )

E n t s p a n n t ,  m i t  e in e m  e tw a s  leeren  L ach e ln ,  lag  sie, ruhte, a t m e t e  in gliick- 
l icher  M ud ig k e i t .  (L. F e u c h t w a n g e r )

In der zwe i t e n  B e d e u t u n g  ist das  W o r t  ruhen  zu den  W o r t v e r 
b i n d u n g e n  au f  etwas liegen, a u f  etwas g es t i i tz t  sein  s y n o n y m i s c h ,  
auc h  in i ibe r t r agener  B e d e u t u n g .

K en n s t  du das  H aus?  Auf S a u le n  ruht sein D ach ,
E s  g la n z t  der  S a a l ,  es s c h im m e r t  das  G em ach .  (J .  W. G о e t h e)

Fiir e ine  ku rze  W eile  ruhte der  B l ick  d a n n  auf d em  k le in en  S a n k t  N e p o m u k  
aus  L in d e n h o lz .  (F.  C. W  e i s к о p f)

H ier he r  ge hor en  a u c h  solche  S y n o n y r n e n r e ih e n  wie  Horrohr  und  
Horer,  be ide bez e i chn en  e in ‘R o h r  z u m  H o r e n ’ . Das  W o r t  Horer ist  
s e ine r se i t s  s y n o n y m i s c h  zu Zuhdrer. Zweck  b e d e u t e t e  f r i iher  ‘N a 
g e l ’ , ‘P f l o c k ’ d a n n  ‘Nage l  i n m i t t e n  der  Z ie l s c h e i b e ’, a l so  ‘Ziel-  
p u n k t ’, schlief31 ich ‘A b s i c h t ’, ‘Z i e l ’ . H ie r  h a b e n  wir  m i t  der  M e t o 
n y m i e  und  B e d e u t u n g s e r w e i t e r u n g  zu t u n .  Auf  d iese  Weise  ent -  
w ick e l t  s ich das  W o r t  Zweck  al s  S y n o n y m  zu d e m  W o r t  Z,iel.

D er D o k to r  h a t t e  sein Ziel er re ic h t .  (H .  F a l l  a d a)

E r  lade  H e r rn  T iiver l in  e in ,  ihn  zu  d ie sem  Zweck in B e rch to ldsze l l  zu  besu 
chen.  (L. F e u c h t w a n g e r )

Das  s ind  u n v o l l s t a n d i g e  S y n o n y m e ,  da  sie e i n a n d e r  n ich t  decken .
Er w u rd e  n u n  b in n en  k u rzem  a m  Z ie le  se in. (T h M a n  n)

«Jeder  Z u g  ist e ine  E n t t a u s c h u n g ;  es h a t  ke in en  Zweck,  dafi ich es forciere.» 
(T h M a n n )

1 D ie  k o n te x tu a l e n  S y n o n y m e  w e rd e n  m a n c h m a l  a u c h  t e i l w e i s e  S y  п о 
п у  m e  g e n a n n t .  S iehe  А. П . Х а з а н о в и  ч, Я в л е н и е  синонимии  в идиоматике 
соврем енного  нем ецкого  я з ы к а ,  Ученые зап и ск и  Л Г У ,  1958, стр.  95.
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Gegner und  F eind  k on n en  auch  al s S y n o n y m e  a u f t r e t e n ,  z. B. 
auf  d e m  K am pf fe l d ,  m a n c h m a l  im Leben.

Er h ie l t  es fiir e ine  f rom m e,  se lb s l i ibe rw inde r isch i  , w a h rh a f t  c h r i s t l i c h e  T a t ,  
dafi  er dem  Gegner auf so nob le  A r t  v e rg a l t .  A l le in  w as  e rw id e r te  der  u n e rn s te  
Mensch? (L. F e u c h t w a n g e  r)

Das  W o r t  Gegner k a n n  in d ie sem  K o n te x t  du rc h  das  W o r t  Feind  
e rse tz t  w er d e n ,  d e n n  ihre B e d e u t u n g e n  fa l l en  zu s a m m e n .  U n t e r  a n 
de ren  U m s t a n d e n  k a n n  das  W o r t  Gegner e inen  gar  n i ch t  f e i nd l i ch  
ge s in n te n  Menschen ,  so nde rn  e i n fach  e i n en  Gegner  im Sc hac hsp ie l ,  
in sp o r t l i c h e n  U b u n g e n  beze i chn en ,  auch  in i r gen dwelchen  Ver- 
h a n d l u n g e n .

Als sein Gegner d urch  den schw'eren T reffer  v o l l ig  groggy  schien ,  r ief B a s i l ios 
M a n ag e r  in den  R ing :  « R in g r ic h te r ,  s to p p e n  Sie den K am pf.»  («V o l  k s -  
s t  i m m e» )

In d ie sem  Fal l  ha t  das  W or t  Gegner e ine a nd e r e  B e d e u t u n g  und 
en t fe rn t  s ich von  se in em  S y n o n y m .  Diese feine S c h a t t i e r u n g  der  
B e d e u t u n g  nLitzt Fr .  En ge l s  in se ine r  Re d e  an Kar l  M a r x ’ G r a b e  
aus ,  indent  er sag t :  « . . . und ich k a n n  es k i ihn sagen:  er m oc h te  noch 
m a n c h e n  Gegner ha be n ,  abe r  k a u m  noch e inen  pe r son l i che n  Feind..» 1

Zu k o n t e x t u a l e n  S y n o n y m e n  gehoren  auch  so lche W o r te r ,  wie  
spiiren und  f i lh len, hantieren  und  w irischa ften  u. a .2

J • § 141. S t i l i s t i s c h e  S y n o n y m e  u n t e r s c h e i d e n  sich 
von an d e r e n  d u r c h  ihre bes on d er e  s t i l i s t i s che  Besch af fen he i t ,  also 
e n t w e de r  d u r c h  d ie  besondere  s t i l i s t i sch e  F a r b u n g  oder  du rc h  den  
G e b r a u c h  in ve r sc h ie de nen  f u n k t i o n e l l e n  S t i l e n ,  was  m i t  der  F a r 
b u n g  v e r b u n d e n  ist .  Das  ko n k re te  S p r a c h m a t e r i a l  zeigt ,  da(3 s t i l i 
s t i sche  S y n o n y m e  in der  Regel  e in und  den se lbe n  Begri ff  b ez e i ch 
nen,  d. h. e in u n d  d iese lbe  d in g l i ch e  B e d e u t u n g  h ab e n :  Gesicht — 
A n t l i t z ,  W elien  — Wogen, P jerd— Rofi. Die  e r s t e n  G l iede r  dieser  
S y n o n y m e n r e i h e n  s ind  s t i l i s t i s ch  n e u t r a l ,  d ie  zw e i t en  aber  ver- 
sc h ie de n  s t i l i s t i sch  ge f a rb t .

Aber  T o n y  u n d  M o r ten  lag e r ten  n a c h m i t t a g s  in e iner  e n t f e rn te n  Gegend: 
d o r t ,  w o  d ie  g e lb en  L e h m w a n d e  b e g a n n e n ,  und wo die  W e l le n  a m  «Mowen- 
stein» ih ren  G isch t  hoch e m p o r sc h le u d e r te n .  (T h. M a n n)

Viel po e t i sche r  k l in g t  das  S y n o n y m  Wogen.
U n d  re if lend  s ie h t  m an  die  b ra n d e n d e n  Wogen
U in a b  in den  s t ru d e ln d e n  T r ic h te r  gezogen. (F r. S c h i l l e r )

1 F  r. E n g e l  s, R e d e  a m  G ra b e  v o n  Karl  M arx ,  M o s k a u — L en in g rad  1934
2 Solche  W o r te r ,  d ie  u n te r  besonderen  U m s ta n d e n  als  S y n o n y m e  aufgefaB 

u nd  g e b ra u c h t  w erd en  ko n n en ,  z. B. Solch  ein H eld! im S inne  ‘S o ld i  e in  F e ig l in g l ’ 
geh o ren  unserer  M e in u n g  n ach  n ic h t  zu k o n te x tu a l e n  S y n o n y m e n .  D urch  d iesen  
G e b ra u c h  w e rd e n  H eld  und F eig lin g  in ke in em  Fall  zu le x ik a l i sc h e n  S y n o n y m e n .  
H ie r  h ab en  w ir  es m i t  e in e m  re in  s t i l i s t i s c h e n  G e b ra u c h  der  W o r te r  zu t u n  und n ich t  
m i t  S y n o n y m ik .
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Ver sch ie de ne  s t i l i s t i sc h e  F a r b u n g e n  der  S y n o n y m e  Tracht  — 
K le id  la ssen sich in fo lg en d em  S a tz  f es ts t e l l en .

A uch  in ihrer  Tracht w u r d e  sie d ie  fri ihere  J o h a n n a ;  d enn  d ie  m o d isch e n  
Kleider, die  sie aus  F ra n k re i c h  m i tb r a c h te ,  fielen in der  du rch  w e i te  Schich- 
ten  l a n d l ic h  e in g e s te l l te n  S t a d i  u n a n g e n e h m  auf.  (L. F e u c h t w a n g e r )

Das  W o r t  A n t l i t z  k a n n  ' e i e r l i c h e r  al s  Gesicht k l ingen .

A'ch ne ige  du S ch m erzen re ich e .  de in  A n tl i tz  g n a d ig  m e in e r  Not.  
( J .  W . G o e t h e )

Die  s t i l i s t i sc he  F a r b u n g  dieses  W o r te s  k a n n  s ich v e r a n d e r n ,  und  
d a n n  ve r l i e r t  das  W o r t  A n t l i t z  m a n c h m a l  se ine  ge h ob e n e  St i  1 f a r 
b u n g  und  b e k o m m t  e ine an d e re ,  z. B. e ine  i ron ische ,  g r obe ,  neut -  
r a le .

Der V io le t t e  lag auf se inem  D iw a n ,  jede r  W e n d u n g  des V o r t ra g e s  folgend, 
ba ld  d ie  O b e r l ip p e  m i t  d em  s t r a h l e n d  schw arzen  S c h n u r rb a r t  gep ref i t  vor- 
w 'o lbend, b a ld  das  f le ischige  G es ich t  e n t s p a n n t ,  e in  G em isch  v o n  E m p o ru n g ,  
H o h n ,  A n e rk e n n u n g ,  U n m u t ,  Genufi .  Der  Ingen ieu r  Prock l  s t a r r t e  ihn  unver-  
w a n d t  an ,  schrie  ihm  se ine  zo t igen ,  p ro le ta r i s c h e n  V erse  in das gepf legte .  
fe is te  A ntli tz .  (L. F e u c h t w a n g e  r)

Me is t en s  bes i t z en  s t i l i s t i sc h e  S y n o n y m e  v e r sc h ie de ne  Nebenbe-  
d e u t u n g e n ,  sie c h a r a k t e r i s i e r e n  ve r sc h ie de ne  N e b e n r n e r k m a le  des 
G e g e n s t a n d e s ,  der  E r s c h e i n u n g  oder  des  V org an gs  wie  in essen, fres- 
sen, speisen, geniejlen. Das  Verb essen ist ne u t ra l  ge fa rb t ,  fressen 
ist g rob ,  in bezu g  auf  e i n en  Mensch en  g e b r a u c h t ,  w i r d  a u c h  n e u t ra l ,  
w en n  es auf  ein T ie r  bezogen  wi rd  (vgl.  russ .  есть, жрать)-, spei
sen u n d  in sb es ond ere  geniefien h a b e n  e ine  g eh obe ne  F a r b u n g ;  speisen 
h a t  abe r  a u S e r  d ie ser  B e d e u t u n g  au c h  e ine a n d e r e  —  ‘j e m a n d e n  
s p e i s e n ’, d ie  abe r  n e u t ra l  ist .  D ie n e u t r a l e  B e d e u t u n g  des W or te s  
geniefien ist  ‘e t w a s  a n g e n e h m  e m p f i n d e n ’, ‘s ich an  e t w a s  e r f r e u e n ’, 
d a h e r  Genufi —  ‘W o n n e ’. Auch  d ie  S y n o n y m e  K opf  — H a u p t  h a b e n  
auf ie r  ih rer  s t i  1 i s t i schen  F a r b u n g  au c h  ve r sc h ie de ne  S c h a t t i e r u n g e n  
der  B e d e u t u n g .  In ih rer  H a u p t b e d e u t u n g  al s B e z e ic h n u n g  e ines  
K orp er t e i l s ,  d r i i cken  sie e in  und  d en se lb en  Begri ff  aus  und  u n 
t e r s c h e i d en  s ich v o n e i n a n d e r  n u r  s t i l i s t i s ch .  Das  W o r t  K opf  ist 
n e u t r a l ,  das  W o r t  H aup t  ist abe r  ge h o b e n  ge fa rb t .

Von des schonen  M a d ch en s  Haupte
Aus den K ranzen  s c h a u ’ ich n ieder .  (J .  W . G  о e t h e)

In der  Z u s a m m e n s e t z u n g  F a m il ie n h a u p t  ebenso  wie  in der  W o r t 
v e r b i n d u n g  das H a u p t  der F a m i l ie  ist es w ede r  s t i l i s t i sc h  noch se 
m a n t i s c h  mog l i ch ,  das  W o r t  H a u p t  d u r ch  das  W o r t  K opf  zu er- 
se t zen .  Sie  u n te r s c h e i d e n  s ich au c h  in a n d e r e n  N e b e n b e d e u t u n g e n  
v o n e i n a n d e r ;  m a n  sagt  K opf eines B a lkens  doch  n i e m a l s  H aup t,  
ich habe Kopfschmerzen  und  n ic h t  Hauptschmerzen.  So lch e  s t i l i s t i -

V28 А. Искоз , А. Ленкоъа
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schen  S y n o n y m e  k a n n  m a n  s t i l i s t i s c h - i d e o g r a p h i -  
s c h e  S y n o n y m e  nen ne n .

Auf den  v e r sc h ie d e n e n  s t i l i s t i s c h e n  G e b ra u c h  der  S y n o n y m e  w e is t  A. I. H e r 
zen b in ,  in d e m  er e in  a n s c h a u l ic h e s  Be isp ie l  an f i ih r t :

П ростой  смертный носит р уб а ш ку , а барин  сорочку, один спит , а д ругой  
почивает, один пьет чай, а д р у г о й  изволит его куш ат ь.

Der  G e b r a u c h  von  S y n o n y m e n  i l l us t r i e r t  e ine  der  G r u n d t h e s e n  
de r  m a r x i s t i s c h - l e n in i s t i s c h e n  S p r a c h l e h r e  v o n  der  Gle ichg t i l t i g -  
kei t  der  S p r a c h e  den  Klassen  gegeni ibe r  und  von  der  A u s n u t z u n g  der  
Sp ra c h e  vo n  den  Klassen  zu ih r en  Zwecken .

Die  G ren ze  zwischen  den  v o l l s t a n d i g e n  u nd  id e o g ra p h i s c h e n  S y 
n o n y m e n  e ine r se i t s  und  s t i l i s t i sc h e n  an d e re r s e i t s  ist  n i c h t  im m e r  
d e u t l i c h  d u r ch zu f i i h re n .  M a n ch e  ide og ra p h i sc he n  S y n o n y m e  k o n 
nen e ine  bes on der e  s t i l i s t i sc h e  F a r b u n g  e r h a l t e n  und  zu s t i l i s t i sc h e n  
w er d en ,  z. B.  d ie  u r sp r i ing l i ch  id e o g ra ph i s c he n  S y n o n y m e  Rofi 
und Pferd  s ind  zu s t i l i s t i sc h e n  gewor den .  Pferd  ist der  a l lg em ei n e  
N a m e  des T ie res ,  welche r  d as se l be  se ine r  G a t t u n g  na c h  beze i chn e t .  
Roji b ez e i ch ne te  u r sp r i ing l i ch  e in edles  P fe rd ,  bes onders  e in fiir 
Kr i egszwecke b e s t i m m t e s ,  z. B. Kriegsrofi, Kampfrofl. H e u t z u t a g e  
ist die ser  s e m a n t i s c h e  U n te r sc h ie d  v e r s c h w u n d e n ,  da g eg en  e n t w i c k e l t  
sich der  s t i l i s t i sc h e ,  de in en t s p re ch e n d  ko n ne n  j e t z t  Pferd  und Rojj 
a l s  s t i l i s t i sc he  S y n o n y m e  b e t r a c h t e t  werden ,  wobei  P ferd  d ie  neu- 
t r a l e  F a r b u n g  b e h a l t ,  Rofi abe r  d ie  gehobene ,  poe t ische .

V o l l s t a n d i g e  S y n o n y m e  kon n en  auch  e ine bes ond ere  F a r b u n g  
b e k o m m e n ,  a l so  zu u n v o l l s t a n d i g e n  S y n o n y m e n  w er de n ,  z. B.  On- 
kel  und  Oheim,  wo Oheim  g ew oh n l i ch  s t i l i s t i s ch  geh o b e ne r  al s  das  
n e u t r a l  ge f a rb te  Qnkel  ist.

Aufier  ihrer  bes ond ere n  s t i l i s t i sc h e n  F a r b u n g  k on n en  s t i l i s t i s che  
S y n o n y m e  in ihrer  E n t w i c k l u n g  au c h  a n d e r e  S c h a t t i e r u n g e n  der  
B e d e u t u n g  e r h a l t e n .  So w ar en  d ie  W o r te r  K opf  u n d  H a u p t  zue rs t  
s t i l i s t i sch  n e u t r a l ,  s p a t e r  b e k a m e n  sie auch  fe ine  S c h a t t i e r u n g e n  
der  B e d e u t u n g ,  z. B.  H a u p t  al s  Be ze ic h n un g  e ines  Lei t er s .

S y n o n y m e  g ib t  es a u c h  auf  d e m  G e b ie t  der  G r a m m a t i k ,  d. h. es k o n n e n  n ich t  
n u r  W o r t e r  u n d  W o r tv e rb in d u n g e n ,  so n d e rn  a u c h  v e r sch ied e n e  g r a m m a t i s c h e  F o r 
m en  s y n o n y m is c h  g e b ra u c h t  w erd en ,  z. B. diese A rb e it mufi gem acht werden oder  
ist zu rnachen, man kann diese A rb e it leicht machen od e r  diese A rb e it is t teicht 
zu machen-, d ie  Z e i t f o rm e n  k o n n e n  a u c h  m a n c h m a l  s y n o n y m is c h  g e b ra u c h t  w erd en ,  
so k a n n  d ie  Z u k u n f t  d u rc h  das  F u t u r u m  I und  d u rc h  das P ra s e n s  a u s g e d ru c k t  w e r 
den: nach zw ei Jahren absolviere ich das I n s t i tu t  oder  ich werde das I n s t i tu t  absol- 
vieren; das  e rw e i t e r te  A t t r i b u t  ist dem  a t t r i b u t i v e n  N e b e n s a tz  s y n o n y m is c h  usw.

M an  k a n n  a u c h  v o n  l e x ik a l i s c h -g ra m m a t i s c h e n  S y n o n y m e n  sp rech e n ,  w enn  es 
s ich um v e r sc h ie d e n e  le x ik a l i sc h e  E in h e i t e n  m i t  v e r sch ied e n en  g r a m m a t is c h e n  
F o rm e n  h a n d e l t ,  d ie  sy n o n y m is c h e  Begrif fe  ausd r i icken ,  z. B. fortsetzen  (etwas)  
und  fortfahren  ( e tw as  zu tun) :

W a h re n d  sie ih ren  W eg fortsetzten,  sp ra c h  H a n s  C a s to rp  a n g e le g e n t i i c h  iiber 
den H u s te n  des H e r re n re i te r s .  (T h. M a n n)

D och fuhr er t ro tz d e in  fort,  sie zu  ra u c h e n .  (T h. M a n n)
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§ 142. Es be s t eh e n  fo lgen de  Wege  der  E n t s t e h u n g  von  S y n o 
n ym e n :

1. Die  W o r t b i l d u n g  schaf f t  m a n c h e  S y n o n y m e .  So s ind  auf 
G r u n d  der  Z u s a m m e n s e t z u n g  und  A b l e i t u n g  Opernglas  und  Opern- 
gucker e n t s t a n d e n .

Er m a c h te  es sich auf der  k le in e n  B a n k  im  H in te r g ru n d  b e q u e m ,  s c h r a u b t e  
se in Opernglas z u re c h t  und  b e g a n n  die  R e ih e  der  g e g e n u b e r l ie g e n d e n  Logen 
n a c h  I rene  abzu su ch en .  (F.  C. W  e i s  к о  p f)

• Er  b eo b a c h te te ,  dafl auch  d ie  Operngucker der  drei vo rn  an  der  B r t i s tu n g  
fiir e ine  W ei le  in die  g le iche  R i c h tu n g  w ie  se in G la s  wiesen .  (F.  C. W  e i s к  о p f)

2. Die  V e r a n d e r u n g  der  F o r m  f i ihr t  au c h  m a n c h m a l  zur  B i l d u n g  
von  S y n o n y m e n .  z. B. —  A ar  — A dler .  Das  l e t z t e re  e n t s t a n d  aus  
d e m  m h d .  adelar,  e i ge n t l i ch  ‘ed l e r  A a r ’. In Fo lge  der  R e d u k t i o n  der 
Z u s a m m e n s e t z u n g  adelar  w u r d e  e in neues  W o r t  g eb i ld e t ,  das  al s  
S y n o n y m  zu A ar  au fgefa fl t  w i r d .

3. S y n o n y m e  k o nn en  auch  d u r c h  E n t l e h n u n g  e n t s t e h e n .  Auf 
d iese Weis e  s ind  solche  S y n o n y m e  e n t s t a n d e n  wie  kurieren  zu hei- 
len, Arm ee  zu Heer, B u k e t t  zu Straufi.

A ber  S a la t  und  Bukett ist e in  U n te r sc h ie d .  (T h. F  о n t a n e)

«Ich m o c h te  d ir  e in en  rech t  schonen  StrauB pflucken», sa g te  B o tho ,  w a h r e n d  
er L ene  bei der  H a n d  n a h m .  (T h. F о n t a n e)

4. Die B i l d u n g  von V er d e u t s c h u n g e n  ha t  a u c h  zur  E n t s t e h u n g  
von  S y n o n y m e n  gef i ihr t ;  so s ind  so lche S y n o n y m e n  e n t s t a n d e n  w ie  
R u n d fu n k  zu R adio , Z e i tw o r t  zu Verb, Scha ffner  zu Kondukteur.  
A b te i l  zu Coupe u.  v.  a.

In d em  A bteil ,  d as  P o ld i  v e r la ssen  h a t t e ,  h e r rs c h te  fiir iangere  Z e i t  u nbe  
hag l ich es  Schw eigen .  (F.  C. W  e i s к о p f)

E r  b r a c h t e  sie zur  B a h n .  S ie  sah  aus  d em  F e n s te r  des Coupes u n d  sail in te r  
essier t ,  dafl j e t z t  sein  S c h la f e n b a r t  fast  g a n z  a b ra s ie r t  w a r .  (L. F e u c  h t 
w  a n g e r)

5. Der  B e d e u t u n g s w a n d e l  z i eh t  auch  d ie  E n t s t e h u n g  v on  S y n o 
n y m e n  na c h  s ich.  Auf  diese  Weise  s ind  so lche S y n o n y m e  e n t s t a n 
d en  wie  schlecht  zu s c h l im m  ( D e g ra d ie ru n g  der  B e d e u t u n g )  u.  a . /  
S tu b e  t r i t t  in e ine S y n o n y m e n r e i h e  m i t  Z im m e r  au c h  infolge  des 
B e d e u t u n g s w a n d e l s  des W o r te s  ( M e to n y m ie  u n d  E r w e i t e r u n g  der 
B e d e u t u n g  —  ah d .  stuba  b e d e u t e t e  u r s p r i ing l i c h  ‘O f e n ’, d a n n  ‘R a u m  
m i t  e i n e m  O f e n ’, ‘he i zba res  G e m a c h ’ , j e t z t  ‘ein be l i eb iges  Z i m 
m e r ’). H e u t z u t a g e  g eho r t  au c h  Gemach zu d iese r  s y n o n y m i s c h e ^  
G r u p p e ,  w as  au c h  auf  G r u n d  des  B e d e u t u n g s w a n d e l s  vor  s ich ge- 
g a n g e n  ist .  D as  m h d .  gemach  b e d e u t e t e  ‘R u h e ’, ‘B e q u e m l i c h k e i t ’ , 
‘P f l e g e ’ ( d a h e r — gem achlich  ‘r u h i g ’, ‘b e q u e m ’).

Sir  H u b e r t  safl g e la n g w e i l t  auf e in e m  S tu h l  und  r a u c h te  gem ach lich  se ine 
Z iga rre .  (B. K e l l e r m a n n )
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D a n n  b ez e i ch n e t e  Gemach i nfolge der  m e t o n y m i s c h e n  U b e r t r a 
g u n g  au c h  ‘den  O r t ,  wo m a n  seine  B e q u e m l i c h k e i t  h a t ’ .

Sie h a t t e n  e ine  B a d e w a n n e  g e k a u f t  und in das Nebengemach g es te l l t .
(R . B r a u n  e)

6 . E u p h e m i s t i s c h e  U m s c h r e i b u n g e n  schaf fen  au c h  zah l r e i c he  
S y n o n y m e :  Beinkle ider  zu Hosen, phatitasieren  zu liigen, der Bose 
zu Teufe l  u.  v .  a.

7. Die  E n t w i c k l u n g  von  s t e h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  fi ihr t  zur  
B i l d u n g  vo n  S y n o n y m e n r e i h e n :  es is t  m ir  g a m  egal, g le ic h ; ty isten  
und  Kasten  voll haben, in H iil le  und  Fiille leben, reich se in ; einer 
M e in u n g  be is t im m en , m i t  jem andem  einverstanden sein, derselben 
M e in u n g  sein; au f  die M in u te ,  p u n k t l ic h  usw.

8 . S y n o n y m e  e n t s t e h e n  auch  als  Folge  der  E n t w i c k l u n g  von 
Ne o lo g i s m e n ,  z. B.  Stachanowarbeiter  e n t s t e h t  al s  S y n o n y m  zu 
Stofiarbeiter, Henneckearbeiter  t r i t t  als S y n o n y m  zu d ie sen  be i den ,  
in f o lge dessen  e n t w i c k e l t  s ich d ie  S y n o n y m e n r e i h e  Stofiarbeiter, 
Stachanowarbeiter, Henneckearbeiter;  d a n e b e n  ist  j e t z t  h au f ig  das  
W o r t  S eh r it tm acher  im G e b r a u c h ,  m a n  sag t  n ic h t  n u r  S c h r i t t m a -  
che r  e ines  B e t r i cbs ,  so n d e rn  auch  e ines  In d u s t r i e z w e i g e s ,  des  gei st i -  
gen Lebens ,  der  K u l t u r .  Auf  d iese lbe  Weise  ist auch  d ie  k n a p p e  
B e z e ic h n u n g  S ic h t fu l le r  fiir e i n en  F i i l l f ed e rh a l t e r  e n t s t a n d e n ,  das  
ist e in F i i l l f ed e rh a l t e r ,  der  d u r c h s ic h t i g  ist und  den  T i n t e n v o r r a t  
sehen  lafi t .

Infolge der  E n t s t e h u n g  v o n  N eo log i s me n  v e r a l t e n  m a n c h e  K o m p o 
n e n t e n  der  S y n o n y m e n r e i h e ,  was  m a n  im F a l l e  Stachanowarbeiter,  
Stofiarbeiter, Henneckearbeiter  b e t r a c h t e n  kann .

9. Das  E i n d r i n g e n  von  D i a l e k t i s m e n ,  J a r g o n i s m e n  u n d  A rg o
t i s m e n  in d ie  a l lg e m e in e  N a t i o n a l s p r a c h e  schaf ft  au c h  S y n o n y m e :  
Die  s i i d d eu t s c h en  W o r te r  S a m sta g ,  M ade l,  Orange t r e t e n  n e b e n  den  
n o r d d e u t s c h e n  Sonnabend, M adchen, A p fe ls in e  auf ;  n eb e n  d em  
n o r d d e u t s c h e n  W o r t  Blaubeeren  s t e h en  das  s t i dd eu t sc he  Schwarz-  
beeren u nd  das  g e m e in d e u t s c h e  Heidelbeeren;  neb e n  d e m  s i i d d e u t 
sc h en  R a h m  ist  au c h  das  n o r d d e u t s c h e  Sahne  im G eb r au c h .

Backfisch  aus  d e m  S t u d e n t e n j a r g o n  wi rd  als S y n o n y m  z u m  A us 
d r u c k  e in  junges M adchen  aufgefaf i t .

Sie  t r u g  e in  k o k e t t e s  ro te s  S t ro h h i i t c h e n  m i t  b lassen  R osch en ,  w ie  e in  sieb-
ze h n ja h r ig e r  Backfisch w ar  sie g e k le id e t .  (B. K e l l e r m a n n )

D ie  Schu le  schwanzen  s t a m m t  aus  d e m  J a r g o n  der  Schi i l cr  als 
S y n o n y m  zu die Schu le  n ich t  besuchen; aus  d e m  Argo t  (Ro tw e l sch )  
k o m m t  blechen  al s  S y n o n y m  zu bezahlen.

Ver sc h i ed e n e  Prozesse  (z. B.  s e m a n t i s c h e  V e r a n d e r u n g e n  u n d  die  
W o r t b i l d u n g  zugle ich )  b e w i r k e n  zuw ei l e n  d ie  B i l d u n g  von  S y n o 
n y m e n .  So wi rd  j e t z t  das  W o r t  Gemalde  m a n c h m a l  als S y n o n y m  
zu B i ld  aufgefa(3t .  Das  ist eben  d a r u m  inogl ich  g ew o rd en ,  wei l  
das  S u b s t a n t i v  Gemalde  v o m  ah d .  g i m a l i d i  v o m  Verb  m alon  ‘ma-



A ntom yne  22!)

I o n’ mi l  Hi l f e  des Suf f ixes  - id i  und  des P ra f ix es  gi-  g eb i ld e t  w u r d e  
und  das  R e s u l l a t  des Malen s  bez e ichne t  ( m e t o n y m i s c h e  U b e r t r a 
gung) .

B oris  g ingen  die  Bilder g a r  n ic h t s  an ,  sie w aren  ja  n ic h t  m eh r  in der  G ale r ie ,  
a ls  er die  S a m m lu n g  b e k a m .  (B. K e l l e r m a n n )

B or is  h a t t e  b e m e rk t ,  dafi in  der  G a le r ie  drei k le ine  G em alde feh l ten .  (В. К  e 1 - 
l e r m a n  11)

^ D i e  S y n o n y m i e  ist e ine h i s to r i sche  E rs c h e in u n g .  N e b e n  der  
E n t s t e h u n g  vpn  S y n o n y m e n  ist au c h  e in en t geg en ges e t z t e r  ProzeB,  
n a m l i c h  das  V e r s c h w in d e n  von  S y n o n y m e n  zu b e m e r k e n ,  bes onders  
w e n n  es s ich u m  v o l l s t a n d i g e  S y n o n y m e  h a n d e l t ,  d e n n  die S pr a ch e  
d u l d e t  vo l i i g  g le i c h b e d e u t e n d e  W o r te r  n icht  (siehe S. 220).

M a nch e  s y n o n y m i s c h e  W o r te r  v e r s c h w i n d e n  v o l i i g a u s d e r  Sp rache ,  
wie  wi r  es schon  gesehen  h a b e n  (siehe S. 220).

Z u m  Sch luB ist abe r  folgendes  zu u n te r s t r e i c he n :  S y n o n y m e  bil-  
den e ine  groBe l e x ik a l i s c h - s e m a n t i s c h e  G r u p p e  des W o r t s c h a t z e s  der 
d e u t s c h e n  Sp ra ch e ,  d ie  von  der  M a n n ig fa l t i g k e i t ,  von  d em  Re ich-  
t u m  der  S p r a c h e  zeug t .  J e  r e i che r  und  m a n n i g f a l t i g e r  d ie  S y n o n y m i k  
der  S p ra ch e  ist ,  des to  r e i che r  ist auc h  der  W o r t s c h a t z  und  des to 
l e i ch te r  ist es,  d ie  fei l isten S c h a t t i e r u n g e n  der  G e d a n k e n  un d  Ge- 
fiihle au s z u d r u c k e n .

K a p i t e l  20

A nto ny me

§ 143. A n t o n y  m e (vom grch.  a n t i  ‘g e g e n ’ , onoma  ‘N a m e ’— 
e ig en t l i ch  ‘G e g e n n a m e ’) s ind  so lche W o r te r ,  d ie  vo l i ig  en tgegenge-  
se t z t e  Begri ff e bez e ichnen ,  z. B.  T a g — Nacht, g u t  — schlecht, 
a l t  — ju tig  11. v.  a.

W enn  w ir  die  A n to n y m e  m i t  den  S y n o n y m e n  v e rg le ich en ,  so sehen  w ir ,  dafi 
die  e r s te ren  viel  l e ich te r  zu b e s t im m e n  s in d .  Doch g ib t  es a u c h  h ie r  m a n c h e  unge-  
lo s ten  F ra g en .  E in ig e  L in g u is te n  e rw e i te rn  d ie  G ren zen  des Begriffs  A n t o n y m e .  
Sie b e t r a c h te n  a ls  A n to n y m e  sogar  so lche  W'orter  wrie M u tte r  —  T o ch ter , V ater  — 
Sohn , Som m er — W in ter  u. a.  W ir  v e r s te h e n  a b e r  u n te r  den  A n to n y m e n  n u r  W o r 
te r  m i t  a usgesp rochen  en tg e g e n g e se tz te n  B e d e u tu n g e n  der  A r t  T a g —  N acht, doch 
n ich t  m i t  der  k o r re la t iv e n  B e d e u tu n g  w ie  F riih ting  — Herbst, Vater —  Sohn.

A n t o n y m e  f in d en  wir  bei ve r s c h i ed e n en  Red e t e i l e n :
S u b s t a n t i v e :  Re ich turn — A r m u t ,  H im tn e l  — E rde , H itze  — 

K a lte  u. a.
A d je k t i v e :  k a l t  — heifi, k i n g — d u m m  u. a.
A d v er b ie n :  unten  — oben, l inks  — rechts, hier  — dort  u. a.
Verben :  leben — sterben , losen — binden, geben — nehmen  u. a.
Ihre r  H e r k u n f t  nach  ze r fa l len  d ie  A n t o n y m e  in zwei G r u p p e n :
1 . A n t o n y m e ,  die  von  A nfa ng  an  en t g eg e ng es e tz t e  B e d e u t u n g e n  

h ab e n .  Diese G r u p p e  von  A n t o n y m e n  ist s ehr  groB und  u m f a B t

8  А. И скоз ,  А. Ленков;!
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h a u p t s a c h l i c h  S u b s t a n t i v e  und q u a l i t a t i v e  Adje k t ive :  Leben Tod, 
Frieden  — K rieg , W ahrhe it  — Luge, Liebe  — Haft, N u t  sen  — Scha- 
deti, P r o le t— K a p i ta l i s t ,  Morgen  —  Abend, Meer — Land, Freund  — 
F e in d ; troeken —- naft, grofi — k le in ,  tapfer — feige, hock — niedrig, 
h art  — we ich, sa l t  — hungrig ,  f le i f i ig  — fa u l ,  schwarz  — weift, 
breit  — sell та I, gesund  — krank.

2. A u to n y m e ,  die  infolge ihrer  E n t w i c k l u n g  en t ge ge ng ese tz t e  
B e d e u t u n g e n  b e k o m m e n  h ab en :  infolge des B e d e u t u n g s w a n d e l s  und  
der  W o r t b i l d u n g .

a) Im Prozefd des B e d e u t u n g s w a n d e l s  s ind  fo lgende  A n t o n y m e  
e n t s t a n d e n :  g u t — schleeht, teuer — b i l l ig ,  re ich — arm.  Das  Ad- 
j e k t i v  schleeht  als A n t o n y m  zu g u t  e n t w i c k e l t e  s ich infolge  der  
D e g r a d i e r u n g  der  B e d e u t u n g .  Infolge  der  V er en g un g  der  B e d e u t u n g  
ist das  W o r t  b i l l i g  als A n t o n y m  zu teuer e n t s t a n d e n .  Reich  be- 
d e u t e t e  u r sp r i ing l i ch  ‘m a c h t i g ’, d a n n  e rh ie l t  es du rch  m e t o n y m i s c h e  
U b e r t r a g u n g  d ie  B e d e u t u n g  ‘r n a c h t i g ’, ‘r e i c h ’ , schl ie fi l ich  n u r  ‘r e i c h ’ 
(V ere ng u n g  der  B e de u t u n g) ,  u n d  auf diese Weise  ist es e in A n t o 
n y m  zu arm  geworden .

W enn  m an  die  A n to n y in e  der  e r s t e n  G r u p p e  (die v o n  A n fa n g  a n  e n tg eg en g e
se tz te  B e d e u tu n g e n  h aben)  gen au e r  u n te r s u c h t ,  so g ib t  es do r t  a u c h  zw eife lhaf te  
Fiille; m a n c h e  v o n  ih n en  (su it — hungrig , to t —  lebendig, welch —  h a rt u. a .)  s ind  
auch  w a h r s c h e in l i c h  infolge versc l i iedener  se m a n t is c h e r  Prozesse  e n t s ta n d e n ,  abe r  
es ist n ich t  le ich t ,  diese s e m a n t is c h e n  Prozesse  au fzu d eck en  und zu  e rk la re n .

b) A n t o n y m e  en t s t e h e n  auch  du r ch  W o r t b i l d u n g  u nd  zwar  auf 
d em  Wege der  A b le i t un g .  Zur  B i l d u n g  v on  A n t o n y m e n  d ien en  
vie l e H a l b s uf f ix e  und  Pra f ix e .  U n t e r  den  H a lb s u f f ix e n  s ind  hier  
insbesondere  d ie  H a l b s u f f i x e  -los, -frei e iner se i t s  u n d  -voll, -reich 
an de re r s e i t s  he r v o r zu h e b en ,  die  zu e in und  de m se l b e n  S t a m m  hin-  
zugefi igt  werd en .  Auf  diese Weise  s ind  so lche A n t o n y m e  e n t s t a n d e n  
wie  tranenlos, lieblos, freudlos  zu tranenvoll, liebevoll, freude- 
voll\ sellmerzenreich zu schmerzlos.

Von groGer  B e d e u t u n g  fiir d ie  B i l d u n g  der  A n t o n y m e  s ind  v e r 
sch iede ne  Pra f ix e :  zu- und  ab----- zunehm en  — abnehmen; auf-
und zu- — auf machen  — zumachen, auf decken — zudecketi; ein- und
aus----- einpacken  — auspacken, e inschalten  — ausschaltetv, be-, ver-
und  e n t ----- bewassern  — entwassern, bewaffnen  — en tw a ffnen ,  ver-
w icke ln  — en tw ickeln ,  verhiilleti  — en th iil len ,  verschleiern  —  ent-  
schleiern ; zu- und e n t ----- zukorken  — entkorken.

D en C h a m p a g n e r  entkorkten sie n ich t .  E r  m uf lte  g e t r u n k e n  w erden ,  w enn  er 
geoffnet  w ar ;  die  S c h n ap s e  k o n n te  m an  w ieder  zukorken. (E. M. R e m a r q u e )

Die P r a f ix e  ent-, un-, tnift- h a b e n  i ibe rh aup t  d ie  F a h i g k e i t ,  dem  
W o r te  e ine en t ge g e ng es e tz t e  B e d e u t u n g  zu ve r l e ihen :  laden  — ent- 
laden, decken — entdecken, L u s t — U nlus t ,  G l i le k — U ngluck, Ge- 
d u l d — U ngeduld , lieb — unlieb , verstandl ich — unvers tand l  ich, 
G u n s t — M ifig u n s t ,  E r fo lg  — M ifterfolg, A ch tu n g  — M  iftachtung,



A ntonym e

trauen  —  m iptrauen , b i l l ig e n  — m ip b i l l  igen , gelingen  — ttiifl I in- 
gen. Es g ib t  auc h  Fa l l e ,  wo e in  und  dasse lbe  P ra f ix ,  zu S y n o n y m e n  
h inzugef t ig t ,  A n t o n y m e  b i l d e t ,  z. B.  verachten  u n d  uerehren.

So n ja  w urde  m i f i l r a u i sc h  und beg an n  die M enschen zu v e ra c h te n .  (В. К e I - 
I e r m  a n n )

W ir  h a b e n  a l ie n  G ru n d ,  P a p a  zu v e re h re n .  (li.  K e l l  e r m a n n)

Das h a n g t  d a v o n  ab ,  daf i  e in und  dasselbe  P ra f i x  vieldeut ig 
se in  kan n .  S 6 bes i t z t  das  P ra f i x  ver- v ie le  B e d e u t u n g e n ,  darunter  
auc h  d ie  v e r s t a r k e n d e  und  die  ve r ne in en de .

Es  g i b t  au c h  so lche A n t o n y m e ,  die  zug le ich n i ch t  nur  zu einem,  
so nd e rn  au c h  zu zwei ,  drei  W o r t e r n  a n t o n y m i s c h  se in  konnen. So 
ist breit  a n t o n y m i s c h  zug leich zu schrnal und  eng, a l t  zu чей und 
jnng, k lu g  zu dutntn  und  albern, slip zu saner und  bitter  u. a.

Es h a n g t  oft  von der  P o ly s e m ie  des a n t o n y m i s c h  gebrauchten 
W or te s  ab.  Das  A d je k t iv  a l t  k a n n  im S inn e  ‘a b g e n u t z t ’ (schabige, 
a l t e  K le ide r ,  Sachen)  und  im S i nn e  ‘ein gewisses  Al te r  bes i t zend’ 
g e b r a u c h t  w erd en ,  deswegen t r i t t  es als A n t o n y m  einer sei ts  zu dem 
W o r t  neu, an de re r se i t s  zu jutig  auf .

B e h a l te n  Sie Ihre  a l t e n  K la m o t t e n  dazu .  Sie h ab en  so e ine  Extra-U niform  
E in v e rs ta n d e n ?  (E. M. R e m a r q u e )

Alles  neue  Mobel.  D as  K lav ie r  auch .  (E. M. R e m a r q u e)

«Ich ftihle m ich  jung. Ich fiihle m ich  h u n d e r t  J a h r e  a l b .  (E. M. R e m a r - 
q u e l

Es k o m m t  auch  vor ,  daf i  die  W o r te r ,  zu denon  ein und dasselbe 
A n t o n y m  g e b r a u c h t  w i r d ,  e inen  ve r sc h ie de nen  G ra d  der  Qu a l i t a t  
beze i chn en ,  was  auch  die B i l d u n g  von  solchen  A n t o n y m e n  ermog- 
l icht .  So ist k a l t  zug le ich  zu warm  und he ip a n t o n y m is c h ,  trocken 
zu feucht  und  nap, da d ie  l e t z t e re n  e inen  ve r s c h ie d e ne n  Grad der 
F e u c h t ig k e i t  beze ichnen .

E in e  sa n f te  G e lassenhe it  w ar  in ihn  e in g e d ru n g e n  w ie  e ine  F iut ,  die sich 
iiber N a c h t  geho b en  h a t t e  und  trockene, v e rse n g te  G eb ie te  plotzlich spie- 
g e ln d  w ieder  m it  e in em  G anze n  zu vere in ig en  sch ien .  (E. M. R e m a r q u e )

D as groBe e iserne  Tor w ar  nafl von der  F e u c h t ig k e i t  u n d  s ta n d  weit often.  
(E. M. R e m a r q u e )

U n te r  ihnen  s ta n d e n  feuchte B a nke .  (E. M. R e m a r q u e )

§ 144. A n t o n y m e  lassen s ich nach  den von ihnen bezeichne ten  
Begri ff en in ve r s ch ied en e  G r u p p e n  e in te i l en :

1. A n t o n y m e ,  in denen  die mi t  d em  Z u s t a n d  und  der Tat igkei t  
des Menschen  v e r b u n d e n e n  Begri ffe  ih ren  A u sd r u ck  f inden:  Gesund- 
h e i t  — K rankheit ,  S tarke  —  Schwdche, Jugend  — A lter ,  Wachen — 
Schla fen , k r a f t ig  — schwach, frohlich  — iraurig, e r m a t t e t — aus- 
geruht, arbeiten  — faulenzen, erkranken  — gesunden  u. a.
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2. A n t o n y m e ,  d ie  ve r sc h ie d e ne  Gef i ihle,  E m o t i o n e n  bezeichnen:  
L i e b e — Hap, Grobheit  — Z art l ich ke i t ,  F r e u d e — Traurigkeit ,  
grob —  zart, g u t  — bose, verehrt — verachtet  u. a.

3. A n t o n y m e ,  d ie  N a t u r e r s c h e i n u n g e n  w ide r sp iege ln :  W arme  — 
Kalte , Trockenheit  — Feuch tigke it ,  F ins tern is  — H e ll ig ke i t ,  he l l  — 
dunkel, he llwerden  — dunkelwerden, au fb luhen  —  abblilhen  u. a.

4. A n t o n y m e ,  d ie  die  Q u a l i t a t  au s dr u c ke n :  schon  — hafilich;  
gerade  —  kru m m \ sauber, rein  — schm utz ig ;  n i i tz l ich  — schad- 
lich u. a.

5. A n t o n y m e ,  d ie  ve r sc h ie d e ne  Ze i tbegr i f f e  beze ichnen :  M or
gen  — Abend, T ag  —  Nacht, morgendlich  — abend I ich, tags — 
nachts, friih  —  spat, dam als  — je tz t  u.  a.

Fiir  A n t o n y m e  ist es k e n n z e i c h n e n d ,  daf i  ihre S e m a n t i k  sehr  
d e u t l i c h  au fge fa f i t  und  gef i ihl t  w i rd .  D u r c h  den  k rassen  U n te r sc h ie d  
in der  S e m a n t i k  ve rhe l fen  sie d e m  S p r e ch e n d en  zu e i n e m  besseren 
Vers t e hen  u nd  G e b r a u c h e n  der  W o r te r .  A n t o n y m e  w erd en  dazu  v e r 
w en d e t ,  u m  ve r sc h i ed e n e  E r s c h e in u n g e n  e i n a n d e r  gegenuber -  oder  
e n t g eg e nz u s t e l l e n ,  was  e ine schonere ,  a u s dr uc k sv o l l e re  S ch i l d e r u n g  
der  W i r k l i c h k e i t  e rm og l i ch t .

K a p i t e l  21

H o m o n y m e

§ 145. H о m о n у m e (grch.  homos  ‘g l e i c h ’, onoma  ‘N a m e ’) 
s ind  W o r te r  u n d  W o r t v e r b i n d u n g e n  m i t  g l e iche r  l au t  1 icher F o r m  
und vo l l ig  ve r sc h ie d e ne n  B e d e u t u n g e n :  R e i f  ‘R i n g ’ — R e i f  ‘gefro- 
r ene r  T r f l ’ — re i f  ‘gerei f t  ’ ; Mali I ‘E s s e n ’ —  M a i  ‘Z e i t p u n k t ’ — 
M a i  ‘E r k e n n u n g s z e i c h e n ’ u. a.
M  ah I al s  E s s e n : /

M an afi n ach  der  V o r s te l lu n g  zu  d re ien .  E s  w u rd e  e in  b e h ag l ich es  M ahl.
(L. F e u c h t w a n g e r )

M a i  al s  b e s t i m m t e r  Z e i t p u n k t :
In te re s s a n t  w ar  das  E r le b n is ,  aber  auf d iesen  S tu h l  se tz t  er sich ke in  zwei-
tes  Mai. (L. F e u c h t w a n g e r )

M a i  als M u t t e r m a l :
Die H o lz a rb e i te r  w erd en  d ich  an  d e in e m  Mai schon e rk e n n e n .  (H . F  a  1 -
1 a d a)

• D ie  F ra g e  der  H o m o n y m ie  ist noch n ic h t  gen i igend  e r fo rsch t ,  und  es g ib t  keine 
e in h e i t l i c h e  D e f in i t io n  der  H o m o n y m e  sow ohl in der  d eu ts c h e n  w ie  a u c h  in der  
ru ss ischen  l in g u is t i s c h e n  L i t e r a tu r .  L .  S i i t t e r l i n 1 t e i i t  H o m o n y m e  e ine rse i t s  in 
W o r te r  m i t  v o l lk o m m e n  g le ich e r  ( la u tg le ic h e  W or te r)  und  a n d e re r se i t s  m it  fihnli- 
c he r  ( l a u t a h n l ic h e  W or te r)  F o rm  ein .  So  g e ra te n  in die  G ru p p e  v o n  H o m o n y m e n  
so lche  g a n z  v e r sc h ie d e n e n  W o r te r  wie Hilte (P i .  v o n  Hut) unff  Hiitte, w as  se ibst-

1 L. S i i t t e r l i n ,  Die d e u ts ch e  S p ra ch e  der  G e g e n w a r t ,  Leipzig  1910,
S. 96.
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v e r s ta n d l ic h  falsch  ist . O. W e i s e 1 f i ihrt  e in  p a a r  Be isp ie le  dei H o m o n y m e  an ,  g ib t  
a be r  k e ine  d e u t l i c h e  D e f in i t io n  d ieser  se m a n t is c h e n  G ru p p e  Viele  iiberzeugende 
H o m o n y m e  l ie fe rt  uns  H. P a u l  in se inem  W erk  « P r in z ip ie n  de. S p ra c h g e sc h ic h te » ,2 
a be r  a u c h  do r t  f inden  w ir  k e ine  b e f r ie d ig e n d e  L osung  der F ra ge ,  w as w ir  u n te r  den 
H o m o n y m e n  v e r s te h e n  so l len .  Und doch v e rn e in t  er n ich t  die  E n tw ic k lu n g  der  
H o m o n y m e  aus  der  P o ly se m ie ,  er b e h a u p te t  sogar:  «In den  m e is ten  der  angefi ihr-  
ten  F a l le  ist es o hne  g e s ch ich t l ic h e  S tu d ie n  i ib e rh a u p t  n ich t  m og lich ,  den  urspriing- 
l ichen Z u s a m m e n h a n g  zw ischen  den  e in z e ln e n  B e d e u tu n g e n  zu e rk e n n e n ,  und diesel- 
ben v e r h a l t e n  sich d a n n  gar  n ich t  an d e rs  zu e in a n d e r ,  a l s  w e n n  die  l a u t l i c h e  Iden- 
t i t a t  n u r  zu fa l l ig  w are .»3 «

Speziell  d iesem  P ro b le m  g e w id m e te  M o n o g ra p h ie n  g ib t  es fast gar  n ic h t .  Es 
ist n u r  das W erk  v o n  E. O h m a n n  «Uber H o m o n y m ie  und H o m o n y m e  im D eu tschen»  4 
zu e rw a h n e n ,  a u f ie rd e m  a u c h  das B uch  v o n  E. R ic h t e r  «Uber H o m o n y m ie » .5

In  se in em  B u c h  v e r s u c h t  E. O h m a n n ,  die  H o m o n y m e  zu e rk la re n  und sie zu 
k lass i f iz ie ren .  A b er  auch  do r t  g ib t  es k e ine  a u s re ic h e n d e  D e f in i t io n  der  H o m o 
nym e .  E r  s p r ic h t  v o n  le x ik a l i sc h e n  H o m o n y m e n ,  d. h. «von W o r te rn .  die e inze ln  
gelesen, bzw  g e sp roche n  la u t l i c h  id en t i sch  s in d » .s E r  v e r su c h t  jed o ch ,  die  B ez iehun  
gen der  H o m o n y m e  zu der  S e m a n t ik  zu b e s t im m e n .  In b e z u g a u f  die  E n ts t e h u n g  
v o n  H o m o n y m e n  aus  der  P o ly se m ie  sag t  er folgendes:  «W enn  der  B e d e u tu n g sw a n d e l  
dazu  gef i ihrt  h a t ,  dafi im S p ra c h b e w u f i t s e in  die  T rager  der  v e r sch ied e n en  B e d e u 
tu n g e n  den Z u s a m m e n h a n g  ve r lo ren  h ab en  und a ls  se lb s ta n d ig e  W o r te r  e m p fu n d e n  
w erden ,  e n t s te h e n  a u c h  H o m o n y m e .»  F e rn e r  w eis t  O h m a n n  d a rau f  b in ,  dafi so lche 
d u rc h  « B e d e u tu n g sd i f fe re n z ie ru n g  e n t s ta n d e n e n  H o m o n y m e  g le ichen  U rsp ru n g s  
n ic h t  von  a l ien  a ls  H o m o n y m e  a n e r k a n n t  w erd en » .7

A uch  sow je t isch e  L in g u is te n  sc h e n k e n  dem  P ro b le m  der  H o m o n y m ie  ihre 
A u fm e rk s a m k e i t .  U n te r  den  H o m o n y m e n  v e r s te h e n  sie m e is te n te i l s  s e m a n t is c h  
v e r sch ied e n e  W o r te r ,  die  ab e r  e ine  g le iche  l a u t l i c h e  G e s ta l t  haben .  Es  ist  sehr  wicli- 
t ig ,  bei der  D e f in i t io n  der  H o m o n y m e  das W or t  a ls  e ine  E in h e i t  von  F o rm  und 
B e d e u tu n g  zu b e t r a c h te n .  E b e n  d iesen U m s ta n d  b e ru c k s ic h t ig t  a b e r  K. A. Lew- 
k ow sk a ja  n ic h t .  Ihre  D e f in i t io n  der  H o m o n y m e  la u t e t  «W orte r  m i t  z u s am m en fa l -  
lenden  L a u t fo rm e n  heif ien  H o m o n y m e » .8 Auf  diese Weise t r e n n t  sie die  B e d e u tu n g  
des W or tes  v o n  der  F o rm  ab  und  b e a c h te t  die  e rs te re  n ich t ;  w ie  aus  ihrer  D e f in i t io n  
e r s ic h t l ic h  ist , z ieh t  sie die  B e d e u tu n g  des W or tes  gar  n ich t  in B e t r a c h t .  Diese 
e in se i t ig e  D e f in i t io n  k a n n  den  Leser  nu r  in  V e rw i r ru n g  b r in g en .  N i i n m t 'm a n  sie 
z u m  A u s g a n g s p u n k t ,  so z a h l t  m a n  zu den  H o m o n y m e n  solche W o r te r  wie,  F liigel 
e ines Tores und F liigel e ines H a u s e s  u. v. a . ,  a lso  so lche  der  D e f in i t io n  v o n  K- A. Lew- 
k o w sk a ja  n ach  g le ic h k l in g e n d e n  W or te r ,  die  noch se m a n t is c h  v e r b u n d e n  s ind  und 
n u r  versch ied e n e  B e d e u tu n g e n  e in  und  desse lben  W or tes  d a r s te l l e n .  H ie r  s to f ien  
d ie  P ro b le m e  der H o m o n y m ie  und der  P o ly s e m ie  des W or tes  z u s a m m e n .  E s  e n t s te h t  
d ie  F rage ,  ob m a n  bei der  B e s t im m u n g  der H o m o n y m e  n u r  v o m  S t a n d p u n k t  der  
m o d e rn e n  S p ra ch e  od e r  auch  v o m  S t a n d p u n k t  der  G e s c h ic h te  a u sg eh en  soil.

U n te r  den L in g u is te n  her rschen  h in s ic h t l ic h  d ieser  F ra g e  zwei versch ied e n e  
M einungen .

1 O. W e i s e ,  U nsere  M u t te r s p ra c h e ,  ihr  W erd en  und  ihr  W esen, L e ipz ig  
u. B e r l in  1907, S. 208.

2 H . P a u l ,  P r in z ip i e n  der  S p ra ch g esc h ic h te ,  H a l le  1937, S. 217— 218.
3 E b e n d a ,  S. 77.
4 E .  6  h m a n  n, U b er  H o m o n y m ie  und  H o m o n y m e  im  D e u tsc h e n ,  H e ls in k i  

1934, S. 16— 17.
5 E .  R i c h t e r ,  U b e r  H o m o n y m ie ,  F e s ts c h r i f t  fiir P .  K re tsc h m e r ,  1926, S. 174. 
“ E .  O  h in a n n, U b er  H o m o n y m ie  und  H o m o n y m e  im  D e u ts c h e n ,  H e ls in k i

1934, S. 16— 17.
7 E b e n d a ,  S. 18.
4 К. А. Л е в к о в с к а я ,  Л е к с и к о л о г и я  нем ецкого  я з ы к а ,  М .,  Учпедгиз,

1956, стр.  146.
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D ie  e in en  (V. \Y. W in o g rad o w ,  R. A. B u d a g o w ,  O. S. A clnnanow a)  zah len  
zu den H o m o n y m e n  n u r  W o r te r  und W o r tv e rb in d u n g e n ,  die  in der  m o d e rn e n  Spraeib 
l a u t l i c h  z u s a m m e n fa l l e n ,  u n g e a c h te t  dessen, au f  w elche  Weise dieses Z u s a m n u n  
fa l len  e n t s ta n d e n  ist: infolge des l a u t l i c h e n  Z u s a m m e n fa l l s  e ty m o lo g isc h  gar  nicht 
z u s a m m e n h a n g e n d e r  W o r te r  oder  infolge des Z erfa l ls  der  P o ly se m ie  e in  und dessel- 
ben Wortes .

D ie  an d e re  M e in u n g ,  die W. I. A b a je w  v e r t r i t t ,  b es teh t  d a r in ,  dafi zu den 
H o m o n y m e n  n u r  so lche  W o r te r  g e zah l t  w e rd e n ,  die e ine  g le iche  l a u t l i c h e  F orm  
als  E rg e b n is  der  p h o n e t i sc h e n  E n tw ic k lu n g  ganz  v e rsch iede ne r  W or te r  b ek o m m en .  
D ie  E n tw ic k lu n g  d ieser  W o r te r  k a n n  als  die  zweier  p a ra l l e le n ,  nie zusam m en-  
f a l lcnden  L in ie n  d a rg e s te l l t  w erd en ,  weil  diese W o r te r  nie  h is to r isch  ein  und d a s 
se lbe W o r t  w a re n .  W or te r ,  die infolge des Z e rfa l ls  der  P o ly se m ie  e in  und dessel- 
ben  W o r te s  e n s t a n d e n  s in d ,  so llen ,  se iner  M e in u n g  nach ,  in k e in e m  Fa l l  zu den 
H o m o n y m e n  g e zah l t  w erd en .  W. I. A b a je w  m e in t ,  dafi nu r  die  g r f ind l iche  U n te r -  
s u c h u n g  der  h is to r i sch e n  E n tw ic k lu n g  e ines W or tes  bei  der  B e s t im m u n g  von m o 
d e rn en  H o m o n y m e n  als K r i te r iu rn  d ien en  k a n n .1 Die Verfasser  des un lan g s t  erscli ie-  
n enen  W'erkes fiber P o ly s e m ie  und H o m o n y m ie  2 s ind  a n d e re r  A n s ic h t  fiber diese 
F rage .  Sie v e r su c h e n  e in  re in  l in g u is t i sc h es  (wie sie schre iben)  K r i te r iu rn  fiir die 
B e s t im m u n g  des Begrif fes  « H om onym ie»  zu f inden  und  auf  G ru n d e  dieses Krite-  
r iu m s  die  H o m o n y m ie  v o n  der  P o ly se m ie  zu u n te r sch e id en .  Im  B u c h  w ird  vor- 
gesch lagen ,  a ls  so lches K r i t e r iu rn  die  V a len z  3 des W ortes  a n z u n c h m e n ,  se ine l e x i 
k a l i sc h e  und s y n ta k t i s c h e  F a h ig k e i t  m i t  a n d e re n  W o r te rn  in V e r b in d u n g  zu t r c ten .

f § 146. Die  H o m o n y m e  lassen s ich im D eu t s ch e n  in drei  Grup -  
pen  e i n te i l en :  l e x i k a l i s c h e ,  i e x i k a l i s c h - g r a  m - 
m a t  i s с h e,  g r a m m a t i s c  h e.

U n t e r  den  l e x i k a l i s c h e n  H о m о n у m e n ve r s t e hen  
wir  so lche W o r te r  mi t  ve r sc h ie de ner  S e m a n t i k ,  die  l a u t l i c h  in 
a l i en  F o r m e n  z u s a m m e n f a l l e n ,  al so v o l l s t a n d i g e  H o m o n y m e  sind.  
Wie  d ie  B e t r a c h t u n g  des k o n k r e te n  S p r a e h m a t e r i a l s  bewei s t ,  s ind  
l e x ik a l i sc he  H o m o n y m e  im m e r  v o l l s t a n d i g e  H o m o n y m e .  L e x i k a 
l ische H o m o n y m e  s ind  vor  a l l e m  u n te r  den  S u b s t a n t i v e n  zu f inden :  
Schnur  (f) ‘B i n d f a d e n ’ —  Schnur  (f) ‘S c h w i e g e r t o c h t e r ’;
Rost  (m) ‘G i t t e r b o d e n  e iner  F e u e r u n g ’ — R ost  (m) ‘U b e r z u g  an 
E i sen  und S t a h l ’ (Zer s to ru ng se r sch e i nun g ,  d u r ch  O x y d a t i o n  hervor -  
gerufen) ;
Mure  (f) ‘K u n d e ’ —  Mahre  (f) ‘P f e r d ’;
M iene  (f) ‘G e s i c h t s a u s d r u c k ’ — M in e  (f) ' G r u b e  im B e r g b a u ’ — 
M in e  (f) ‘G e s c h o f i >

J o h a n n a  a n tw o r t e t  n ich t ,  das l . ich t  sp iegelt  sich in ih ren  g la n z e n d e n  N age ln ,  
sie sc h au t  m i t  u n d e u tb a r e r  Miene vor sich bin .  (L. F e u c h t w a n g e r )

« R u h t  eucli aus. Ich  gehe je tz t  in die  Mine.» (H. M i I d n e r)

G raeb e r  s t a n d  auf.  E r  sail, dafi dem  K ieb i tz  beide  Ffifie feh l ten .  Mine oder  
erfroren ,  d a c h te  er a u to m a t i s c h .  (E M. R e m a r q u  e)

1 В. И. А б a e в, О подаче омонимов в сл оваре .  — «Вопросы яз ы кознания» ,
1957, ЛЬ 3, стр.  31— 43.

- М Г. А р с е н ь е в а,  Т. В. С т р о е в а,  Л. П. X а з а и о в и ч, М но
гозначность  н ом он им и я ,  Изд . Л Г У ,  1966.

Siehe auch  H e n n ig  B r i n k m a n  n, D eu tsche  S prache .  G e s ta l t  und Lei- 
s tu n g .  Dfisseldorf  1962, S. 223.



Pftaster  (u) ‘mi l  Sa lbe  b es t r i che ucs  S t u ck  Z e u g ’ — P flas ter  (n) 
'St ral .5eupflaster ' :

A u d i  der  al i t ' k luge  K a n o n ik u s  1 iegl ilort  beg rab en .  ( io t t ,  w ie  e lend sail er 
aus, als icli iim z u le lz t  safi! Hr bes t an d  m ir  nocli aus  G eis t  und  P f l a s t e r n  und 
s tu d ie r le  deniioch T ag  und N a e h t .  (II.  l i t '  i l i e)

Das P f la s te r  k la n g  u n te r  ( i ra e b e rs  S t ie fe ln .  (E .  M. R e m a r q u e)

/ A u d i  un te r  an d e r c n  W o r t a r t e n  g ib t  es H o m o n y m e ,  z. B. u n te r  den  
Vcrbcn  lesen ‘s a i u m e l n ’ —  tesen ‘c ine Schr i f t  l e s e n ’; dichten  ‘i rgend 
e tw as  a u s d e n k e n ’ , ‘s c h a f f e n ’ — dichten  ‘d i c h t  m a c h e n ’. /

P r o n o m e n  kon ne n  au c h  h o m o n y m i s c h  sein:  S ie ,  sic, es, es\ 
I lm en, ihnen.

/  § 147. U n t e r  den  l e x i k a l i s c h - g r a  m m a t i s с h e n 
H о in о n у m e n v e r s t e he n  wi r  l a u t l i c h  z u s a n im e n f a l l e n d e  I 'or- 
m e n  ve r sc h ie d e n er  W o r te r .  In d ie sem  Fal l  s ind  l a u t l i c h  id e n t i s c h  
solcl ie s e m a n t i s c h  v o l l k o m m e n  ve r sc h i ed e n en  W o r t e r ,  d ie  au c h  
v e r s c h i e d e n a r t i g  g r a n m i a t i s c h  ge s ta l t e t  s ind ;  al so,  l ex ika l i sc h -  
g r a m m a t i s c h e  H o m o n y m e  u n t e r s c h e i d e n  s ich v o n e i n a n d e r  sowohl  
l e x ik a l i s ch  al s  auch g r a m m a t i s c h ,  d.  h.  d u r ch  i r ge nd e in  g r a m m a t i -  
sches  M e rk m a l ,  n a m l i c h  du r ch  ve r sc h ie de nes  g r a m m a t i s c h e s  Ge- 
s c h l eh t ,  du r ch  d ie  Z u ge ho r ig k e i t  zu ve r sc h ie d e ne n  W o r t a r t e n  usw. 
L e x i k a l i s c h - g r a m m a t i s c h e  H o m o n y m e  ze r fa l l en  in zwei G r u p p e n :  
in v o l l s t a n d i g e  und  u n v o l l s t a n d i g e  ( tei lweise) .

Zu den v о 1 1 s t a n d i g e n H o  m о n у m e п ge hor en  
solche  W o r te r ,  de re n  l a u t l i c h e  G e s t a l t  in a l i en  g r a m m a t i s c h e n  l-'or. 
m e n  z u s a m m e n f a l l t ,  obwohl  sie ve r s c h ie d e ne n  W o r t a r t e n  a ng e h or en  
und  au c h  solche,  die  u n v e r a n d e r l i c h  s ind ,  z. B. der a l te  —  A d j e k t i v ’ 
der A l t e  — s u b s t a n t i v i e r t e s  A d j e k t i v . /

Der a l t e  B uck  offne te  ihrn schon d ie  Tiir , scbien  aber  nucli e tw as  zu  liber 
legen. (H. M a n n)

Der A lte  sail aus  dem  F en s te r .  (H . M a n n)

Auch:  wahrend  — K o n j u n k t i o n ,  wahrend  —  P ro p o s i t i o n ;  a lle it i  — 
K o n ju n k t i o n ,  A dv er b ,  P a r t i k e l .

Er n a h m  e ine  Z e i tu n g  vor; al le in  er las n ich t .  (L. F e u c h t w a n g e r )

Dr.  F lau ch e r ,  e ine  grofie  W eile ,  safl a l le in  in  se inem  z u k i in f t ig e n  A rbe i ts -  
z im m e r ,  z u s a m m e n  m it  d em  D acke l  W a ld m a n n ,  d e m ii t ig  und  s to lz ,  im  
Gefiihl  se iner  B e ru fu n g .  (L. F  e u с h t w a n g e r )

Ich will  m e in en  M itgesch o p fen  e inen  M enschen  zeigen in der  g a n z e n  W ahr-  
l ieit der  N a tu r .  Mich. M ich al le in .  (L. F e u c h t  w  a n g e  r)

’ V o l l s t a n d ig e  l e x ik a l i s c h - g r a m m a t i s c h e  H o m o n y m e  g eho re n  im-  
mer zu ve r sc h ie d e ne n  W o r t r a t e n ,  und  das  s i n d  vor  a l l e m  u n f le k t i e r t e  
Redete i l e .

Zu den  t e ihve i sen  l e x i k a l i s c h - g r a m m a t i s c h e n  
H о m о n у m e n za h len  wir  so lche W o r te r ,  de ren l a u t l i c h e  G e s t a l t  
n i ch t  in a l i en  g r a m m a t i s c h e n  F 'ormen z u s a m m e n f a l l t .

Нотопуте  2Л.Г>
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Unvollstandige Homonynie konnen einer Wortart angehoren, sic 
unterscheiden sich doch voneinander entweder durch verschiedene 
Pluralformen oder durch verschiedenes grammatisches Geschlecht, 
zuweilen durch beides.

Durch verschiedene Pluralformen unterscheiden sich folgende 
Homonyme: das Wort — die Worter ‘der einzelne kleinste selbstan- 
dige Teil der Rede’; das W o rt— die Worte ‘ein Ausspruch’; das 
Gesicht— die Gesichte ‘Vision’, das Gesicht — die Gesichter ‘Ant- 
1 itz ’. *

Es gab keine Gesichte und Visionen, esging in der Welt hdchst niichtern und 
logisch zu, es gab keine Wunder, und diese ganze Kartenweissagung war 
aufgelegter Unsinn. (В . К  e 1 1 e r m a n n)
Zwei пене Gesichter sind in diesen Tagen aufgetaucht, Ingenieure der «Na
tional-01.» (B . K e l l e r m a n n )

Durch verschiedenes grammatisches Geschlecht unterscheiden 
sich z. B. folgende Homonyme: der Messer ‘der etwas messende 
Mensch’ oder ‘Instrument’ und das Messer ‘ein Schneidewerkzeug’.

Im Westen der Stadt 1 iefen die Landmesser bin und her und schlugen rot- 
weiBe Stangen in den Boden. (B . K e l  l e r m a n n )

; Durch verschiedenes grammatisches Geschlecht und zugleich 
durch verschiedene Pluralbildung unterscheiden sich folgende Ho
monyme: der, das Bauer — die Bauer ‘Vogelbauer’, der Bauer — 
die Bauern ‘Angehoriger des Bauernstandes’, der Bauer — die Bauer 
‘Baumeister’; der Band  — die Bande ‘Band eines Werkes’, das 
Band  — die Bander ‘etwas, was zum Binden dient’; der Tor — die 
Toren ‘ein dummer Mensch’, das T o r— die Tore ‘ein Torweg’; der 
Sch ild  — die Schilde ‘Schutzwaffe’, das Sch ild  — die Schilder 
‘Brett mit einer Aufschrift’; die Kiefer — die Kiefern ‘Kienfohre’, 
der Kiefer — die Kiefer ‘Kinnbacken’. /

Am Sonntag saflen Stanislaus und W eiBblatt unter einer dicken Kiefer 
auBerhalb des Lagers. (E . S t r i t t m a t t e r )
Gustavs Kiefer knackten. In der rechten Hand hielt er das Kuchenstiick. 
(E . S t r i t t m a t t e r )

«Es gibt teilweise lexikalisch-grammatische Homonyme auch 
unter den Verben. Obwohl sie einer und derselben Wortart ange
horen, unterscheiden sie sich doch durch grammatische Formen, 
namlich durch verschiedene Grundformen: schaffen, schuf, ge- 
schaffen t (ein starkes Verb) ‘etwas hervorbringen’ — schaffen, 
schaffte, geschafft (ein schwaches Verb) ‘tun’, ‘ordnen’, ‘einrich- 
ten’; hangen, king, gehangen (ein starkes, intransitives Verb) — 
hangen, hangte, gehangt (ein schwaches, transitives Verb).

{Teilweise lexikalisch-grammatische Homonymie gilt auch fur 
Worter verschiedener Wortarten. So kann man als Homonyme 
solche Worter betrachten wie Laut — Substantiv, taut — Adverb,
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laut — Praposition; Kraft — Substantiv, kraft — Proposition; 
Dank — Substantiv, dank — Praposition. (

Endlich richtete er sich auf. Kein Laut. (B. K e l l e r m a n n )
Mutter Hardekopf verspiirt Lust, den beiden laut ins Gesicht zu lachen.
(W . В г e d e 1)
. . .laut arztlichen Spruches. (T h. M a n n)

Hierher gehoren auch P f i f f  als Substantiv und p fiff  als Pra- 
teritum des Verbs pfeifen, dasselbe in Griff und griff, Schritt und 
schritt u. a.
Schritt als Substantiv:

. . .die ein leichtfertiger Schritt Deinerseits nach sich ziehen kann.
(T h. M a n n)

schritt als Prateritum von schreifen:
Dann schritt sie junonisch auf den Biirgermeister zu, den man kleiner werden
sah. (H. M a n n)

Dicse Gruppe ist sehr zahlreich, sie umfaGt eine betrachtliche 
Anzahl von Homonymen.

/Es sei noch folgendcs erwahnt: in der Sprache gibt es auch gram- 
matische Homonyme — das sind solche grammatischen Formen ein 
und desselben Wortes, die gleich lauten, doch verschiedene gram- 
matische Bedeutungen besitzen, sogenannte H о m о f о r m e n: 
wir lesen — sie lesen, ich fiihre — er ftihre (Konjunktiv), er schreibt — 
ihr schreibt u. a.

Zugleich mit den Homoformen unterscheidet man H o m o -  
m о r p h e m e, d. h. lautlich gleichklingende Morpheme, die 
vollig verschiedene grammatische Bedeutungen haben: -er, -e, -e (t) 
usw. So ist -er zugleich Suffix der Pluralform vieler Substantive, 
Suffix der Komparativstufe von Adjektiven und Adverbien, Flexion 
des Adjektivs u. a. «•

Die Erforschung der grammatischen Homonymie ist aber eine 
Frage der Grammatik. 1

t  § 148. Wir unterscheiden drei Wege der Entstehung von Ho- 
monymen: den phonetischen, phonetisch-wortbildenden und seman- 
tischen.

l . A u f  p h o n e t i s c h e m  W e g e  entstehen Homonyme 
infolge der gesetzmafiigen Entwicklung der lautlichen Formen von 
genetisch ganz verschiedenen Wortern.* So fallt das Wort Tau(n l) 
‘fliissiger Niederschlag aus dem Wasserdampf der Luft’ aus ahd. 
tou infolge der Erweiterung des Diphthongs ou au — mit dem 
Wort Tau (n) ‘Sei 1 ’ zusammen, das aus dem Niederdeutsch erst in 
der neuhochdeutschen Periode aufgenommen wurde. Enkel{m) ‘Kin-

1 Vgl. E. И. Ш е н д е л ь с ,  О грамматической омонимии. — «Иностранные 
языки и школе», 1955, Л"? 6, стр. 15.



deskind’ aus dem nihd. enenkel wird infolge des Ausfalls von en- 
homonymisch zu dem dialekten Wort Enkel(m) ‘FuBknochen’; 
Seite (f) aus mhd. site und Suite (eines Musikinstrurnentes) aus 
mhd. seite wurden zu Homonymen infolge der Diphthongierung des 
langen i I> e i(a i) im ersten Wort und der Erweiterung des Diph
thongs ei : ei(ai) im zweiten. Dieselbe Erscheinung sehenwir \n\Veise 
‘Art’ aus mhd. wise und Waise ‘elternloses Kind’ aus mhd. weise.

Infolge verschiedener phonetischer Prozesse kann auch cin ent- 
lehntes Wort zum Homonym eines einheimischen Wortes werden. 
Zu dem Substantiv Degen ‘Krieger’, mhd. degen, kann Degen 
‘Schwert’ aus dem frz. dagne als Homonym betrachtet werden, das 
infolge der Assimilation dieselbe Form angenonunen hat. Zu Ho
monymen wurden auch das deutsche Wort B a lH in) ‘kugelformiger 
Gegenstand’ aus ahd. hallo (Reduktion) und B a ll (m) ‘Tanzfest’ aus 
frz. hal. Auf dieselbe Weise sind auch folgende Homonyme entstan- 
den: Kur(f) ‘arztliche Behandlung’ aus lat. cura und Knr(f) ‘W ahl’ 
aus ahd. kuri (zu kiosan ‘wahlen’); kosten ‘priifen’ (ahd. knston) 
und kosten ‘zu stehen kommen’ (vom lat. constare)\ Murk (f) 'ein 
halbes Pfund Silber’ aus lat. marca — Mark (f) ‘Grenze’, geruiaui- 
schen Ursprungs, mhd. marc, ahd. marca und Mark (n) ‘Knochen- 
mark’, mhd. mure, ahd. marg: marag. Hier findet eine Reduktion 
der unbetonten Vokale in Wortern verschiedener Herkunft statt.

>2. Der zweite Weg der Entstehung von Homonymen ist der 
p h о n e t i s c h - w o r t b i l d e n  d e. Die Entstehung von Ho
monymen auf diese Weise geht sehr selten vor sich. In einigen Fallen 
sieht man doch, dafi verschiedene Worter infolge nicht nur phone
tischer, sondern auch wortbildender Prozesse lautlich zusammen- 
fallen und zu Homonymen werden. Hauptsachlich wirken hier 
zwei wortbildende Mittel — Ableitung und Ubergang aus einer 
grammatischen Wortart in eine andere. /

In der modernen deutschen Sprache sind zwei Worter vorhanden: 
Lei ter (I) ‘Vorrichtung zum Hinaufsteigen ’ und Letter (m) ‘Fiihrer’. 
Zur Entstehung dieser Homonyme fiihren sowohl phonetische Ver- 
anderungen [Erweiterung des Diphthongs ei > e i(a i)  vom mhd. 
leiter ins nhd. Letter, Diphthongierung des Vokals i in der Wurzel 
des mittelhochdeutschen Verbs liten >nhd. leiten und Erweiterung 
des entstandenen Diphthongs] als auch wortbildende (Hinzufugung 
des Suffixes -er zum Verb leiten ‘fiihren’).

Auf ahnliche Weise entwickeln sich die Homonyme /Wesst’/-(n) 
und yVfesser(m) . 1  Das letztere ist infolge der Ableitung aus dem 
Verb messen und das Messer ist durch Reduktion dcs ahd. mey î- 
ralis entstanden. Das Wort Schauer(m) aus mhd. schur ‘Nieder-

L Der Messer im Sinn von ‘jemand, der ehvas m iflt’ und der Schauer im Sinn 
von ‘Zuschauer’ werden j’elzt im modernen Deulscli nicht gebrauclit. Jedoch existie- 
ren sie in den Wortern Feldmesser (Geometer) und Zuschauer in denselben Bedeu- 
tungen.
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schlag von groBer Intensitat in Form von Schnee, Regen, Hagel’ 
mid Scliauer(iu) ‘Zuschaucr’ — Ableitung aus dem Verb schauen mil 
dem Suffix -er.

Die Worter KmulciVi und Kunde(iu) sind auch auf diese Art 
zu Homonymen geworde.n, namlich der Kuude infolge der Substan- 
tivierung des alien adjektivierten Parti/.ipiums ktmd ‘bekannt’, die 
Kunde ‘wissenschaftliehe Kenntnis’ wurde wahrscheinlich unter dem 
Einflul.3 des Hollandischen durch die Spraehgesellschaften zur Ver- 
deutschung eingefi'lhrt, vgl. Geographic— Erdkunde\ Medizin — 
Heilkunde. Spater wird es auch selbstandig gebraucht. \\'eise(f) 
‘Art’ aus mhd. wise iDiphthongierung des langen / ■ i (a i)| und 
Weise{m) ‘ein weiser Mann’ (Substantivierung des Adjektivs weise) 
haben gleiche laut 1 iche Formen bekommen und sind dadurch zu 
Homonymen geworden.

* 3. Der dritte Weg der Entstehung von Homonymen ist der s e - 
m a n t i s  e h e Weg, auf dem Homonyme infolge der Entwicklung 
der Mehrdeutigkeit und des Zerfalls der Polysemie eines und dessel- 
ben Wortes entstelien. Auf diese Art ist eine groHe Anzahl von Ho
monymen entstanden, und auch jetzt ist dieser Prozel.i noeh wirksam.'

Das Wort Pfeife bedeutete urspriinglich ein einfaches Musikin- 
strument in Form eines holzernen oder metallisehen Rohres; wegen 
der Almlichkeit der Form wird diese Benennung auf eine Vorrieh- 
tung zum Rauchen iibertragen. Auf diese Weise entstehen zwei 
Homonyme: Pfeife ‘Musikinstrument’ und Pfeife ‘Tabakspfeife’.

Das Wort Stab bekommt die Bedeutung ‘Kommandostab’ infolge 
des Zerfalls der Polysemie auf Grund der metonymischen Ubertra- 
gung vom Stab ‘Stock’. Die Namensbezeichnung Stab wurde als 
Symbol der Macht des Feldherrn auch auf seine nahere Umgebung 
(Adjutanten) und dann auf eine leitende Militarbehorde metony- 
misch iibertragen. Die alte Bedeutung des Wortes ist nicht ver- 
schwunden. Die Worter Stab ‘Stock’ und Stab ‘Kommandostab’ 
sind also zu Homonymen geworden.

Morgen{m) — die Bezeichnung ftir die erste Tageshalfte; auf 
Grund der metonymischen Ubertragung bekommt es die Bedeutung 
'FeldmaB’, eigent 1 ich urspriinglich so viel, wie ein Gespann an 
einem Morgen pflugen kann.

Auf Grund der metonymischen Ubertragung der Namensbezeich
nung und des Zerfalls der Polysemie entstehen auch solche Homo
nyme wie Stock ‘Stab’ und Stock ‘Stockwerk’. Die Bedeutung Stock 
‘Stockwerk’ ist folgenderweise entstanden: Stock — urspriinglich 
‘ein Stab aus Holz’, dann auch ‘Stange’, ‘Balken’ als Baumaterial, 
spater wurde diese Namensbezeichnung auf die Etagen metonymisch 
iibertragen, die aus Holz gebaut wurden (im Gegensatz zum Erdge- 
schofi, das man aus Ziegeln oder Stein errichtete). Die metony- 
mische Ubertragung der Namensbezeichnung fiihrt auch zum Ent-
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stehen solcher Homonyme wie Schlofi ‘Wohn- oder Verwaltungsbau’ 
und Schlofi ‘Vorrichtung zum Abschliefien von Tiiren’, die aus dem 
Verb schliefien entstanden sind. Das Verb pflegeti bedeutet ‘sorgen’, 
‘besorgen’, ‘behiiten’, aber infolge der Erweiterung der grammati
schen Funktion und des syntaktischen Gebrauchs bekommt das Verb 
auch die Bedeutung ‘Gewohnheit etwas zu tun’. Man kann pflegen 
in beiden Bedeutungen dann als verschiedene Worter, namlich als 
Homonyme, betrachten. Zu den auf dem semantischen Wege ent- 
standenen Homonymen gehoren auch Schi/d, Kttgel. Fliigel, Bank, 
Fuji, scheinen, lassen u. a. Bei der Entstehung von Homonymen in ein 
und derselben homonymischen Reihe sind zuweilen verschiedene 
Prozesse zugleich beteiligt. Das sieht man z. B. in der folgenden 
Homcnymenreihe: Weise ‘Art’, Weise ‘ein weiser Mann’, Waise 
‘elternloses Kind’ und Weise ‘Melodie’. Die ersten zwei sind aus 
verschiedenen Wortern auf Grund der Wortbildung und der Ent- 
wicklung der Form entstanden (siehe S. 237—238), auf ahnliche 
Weise [Erweiterung des Diphthongs ei I> e i(a i ) aus dem mhd. 
weise I entwickelt sich das Wort Waise ‘elternloses Kind’, endlich 
entsteht Weise ‘Melodie’ durch Verengung der Bedeutung und meto- 
nym'sche Ubertragung von Weise ‘Art’, eigentlich ‘eine Art Melo
die’. Da haben wir es also mit dem Bedeutungswandel und zu
gleich mit der phonetischen Entwicklung und Wortbildung zu tun.

> § 149. Die Analyse des Sprachmaterials zeugt davon, daf3 die 
Homonyme eine betrachlliche Anzahl von Wortern umfassen. Es 
entsteht die Frage, ob die Homonyme beirn Sprachgebrauch, d. h. 
im Proze6  des Sprechens. zu MiSverstandnissen fiihren konnen. Der 
Gebrauch von Homonymen zeigt, dal3 Honnn/me zur Vermeidung 
vcn MiSverstandnissen konkretisiert, d. h. differenziert werden.

Es lassen sich folgende Mittel der Differenzierung von Homony
men aufweisen: o r t h o g r a p h i s c h e ,  m o r p h o l o g i -  
s c he ,  k o n t e x t u a l e  und w o r t b i l d e n d e .

1. D i e  o r t h o g r a p h i s c h e n  M i t t e l  der Differen
zierung besteher in der verschiedenen Schreibweise der Homonyme. 
So wird der Diphthong ei graphisch zuweilen durch a i bezeichnet, 
auf diese Weise unterscheidet man im Schriftbild Leib ‘Korper’ und 
Laib ‘Brotlaib’, Seite und Saite, Weise und Waise u. a. ,

Und halb liegend, gegen die Lehnen ihrer Stiihle zuriickgeworfen, lachten 
sie so sehr, dafi ihnen der Leib bebte. (T h. M a n n)
Es kostete in Miinchen ein Laib Brot aciit Mark. (L. F e u c h t w a n g e  r)

Langes i kann als ie geschrieben werden, derartig werden Mine 
‘Schacht’, ‘Geschofi’ und Miene ‘Gesichtsausdruck’. L id  ‘Augen- 
1 id’, Lied  ‘Gesang’ voneinander untersehieden.

Zur Differenzierung dient zuweilen auch die Hinzufiigung von 
h als Dehnungszeichen. So unterscheidet sich jetzt M ah l ‘Essen’ 
(mhd. т а ! )  von M a i ‘Fleck’ (mhd. mal) und M a i 'Zeitpunkt’ (mhd.
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null). Dasselbe in Mahre — ursprunglich ‘Stute’, jetzt ‘ein schlech- 
tes Pferd’ aus nihd. tnerhe und Mare ‘Sage’, ‘Erzahlung’ aus nihd. 
maere.

î 2. D ie  m o r p h o l o g i s c h e n  M i t t e 1 der Differen- 
zierung der Homonyme bestehen in der verschiedenartigen gramma- 
tischen Gestaltung der betreffenden Worter, vor allem im gramma
tischen Geschlecht und in der Pluralform. So unterscheiden sich die 
Worter der M ast ‘Schiffsteil’ und die Mast ‘intensive Futterung von 
Haustieren’ nur durch ihr grammatisches Geschlecht. Dasselbe bei 
den Substantiven der See und die See, der Kunde und die Kunde. ^

Sie wartet, bis der erste Kunde kommt, nein, sie mochte jetzt gar nicht, 
dafi er kommt. (H. F  a 1 1 a d a)
Es hatte sicli die Kunde verbreitet, Anton Messerschmidt sei ein gerechter 
Mann. (L. F e u c h t w a n g e  r)

E . Richter erkennt solche durch verschiedenes grammatisches Geschlecht 
abgesonderten Worter nicht als echte Homonyme an. Sie sagt: «Da der Artikel 
in der uberwiegenden Zahl der Falle zum Dingwort gesetzt wird, sind der H ut — 
die Hut ehe ei nhe it I iche Lautgruppen, die also nicht mehr gleich klingen.» Sie 
nennt solche Worter nur W o r t e r b  u c  li h о m о n у m e, u n e c  h t e 
H o m o n y m e 1.

Zuweilen dient zur Differenzierung der Homonyme auch die 
Pluralbildung bei demselben grammatischen Geschlecht. Das Tuch — 
die Tuche ‘Stoffsorte’, das Tuch — die Tiicher ‘ein Kleidungsstuck’; 
das Gesicht — die Gesichter ‘Antlitz’ und das Gesicht— die Ge- 
sichte ‘Gespenst’; das W o rt— die Worter ‘einzelnes Wort’ und das 
Wort — die Worte ‘Ausspruch’.

Sie murmelte etwas Unverstandliches. «Worte sind manchmal etwas sehr 
Wichtiges», sagte sie dann. (E . M. R e m a r  q u e)
Durch hochdeutsche Worter in dialektischem Gewande wird die Verstand- 
lichkeit mehr gefordert, als es durch die blofle Anwendung hochdeutscher 
Formen fiir mundartliche Worter geschehen wiirde. (О. В  e h a g h e 1)

Es kommt auch vor, da!3 Worter mit verschiedenem grammati- 
schem Geschlecht auch verschiedene Pluralformen haben. So gehort 
das Wort Tor ‘dummer Mensch’ zum inannlichen Geschlecht mit 
der Pluralform die Toreti, Tor ‘Tur’ zum sachlichen Geschlecht 
mit der Pluralform die Tore, dasselbe trifft zu fiir die Substantive 
der Kiefer — die Kiefer ‘Kinnbacken’ und die Kiefer — die Kie- 
fern ‘Kienfohre’; der Band — die Bande ‘Band eines Buches’ und 
das Band  — die Bander ‘etwas zum Festbinden’, das Band  — die 
Bande ‘Fesseln’.

♦ 3. Das Hauptmittel der Differenzierung von Homonymen ist 
d e r  K o n t e x t ,  also die kontextuale Umgebung des Homonyms 
(ein syntaktisches Mittel der Differenzierung). Das letztere ist in 
dem Fall besonders wichtig, wenn es keine anderen Mittel der D if-

1 E. R i c h t e r ,  Liber Homonymie, Festschrift fiir P. Kretschrner, 1926, 
S. 174.



ferenzierung von bestimmten Homonymen gibt, wie z. B. in der 
Ton ‘Laut’ und der Ton ‘Lehm’, wo es keine differenzierenden 
Merkmale au!3er dem Kontext gibt./

Worauf ein blondkopfiger junger Alann, welcher, eine Zigarette im Minnie, 
seitvviii Is auf dem vordersteu Eiegestuhl safi, in frechem Tone erwiderte. 
(T li M a 11 и)
Vor ilrei Tagen habeu sie den Oranit durchstoBcii, sie kamen auf Ton: da 
war das Ol! (B. K e l l e r  m a 11 11)

Bei den volistandigen lexikalisehen Homonymen Morgen(m) 
‘die erste Halfte des Tages’ und Morgen(m) ‘Feldinaf3’ dient auch 
nur der Kontext als Differenzierungsmittel.

Aber es wurde plotzlich anders; als wir eines Morgens zu Dusseldorf erwach- 
ten und <Qntei; Morgen, Vater!» sagen wollten, da war der Vater abgereist. 
(H. 11 e i ii c)
Diese Koppeln waren etwa zwanzig Morgen grofl, fast wertloser Boden. 
(B. K e l l  e r in a 11 11)

Dasselbe in Stab ‘Stock’ und ‘Militarbehorde’.
Sail er auf, so erblickte er in einer Ilolie von zwei Metern iiber dem Stein- 
fuflboden (las sehr kleine I-'enster, dahi 11 ter fiinf senkrecbte, zwei waage- 
reciite Stabe. (L. Г  e u с ii I w a n g e r)
Mit den Herren seines Sfabes beriet er. (L. F  e u c h t w a n g e  r)

Der Star ‘Singvogel’:
Er stellte sicli in den Garten, pfiff wie ein Star, und die Vogel kamen. 
( E .  S t r i t t m a t t e r )

Der Star ‘Augenkrankheit’:
Moor: Siehe, da fallt's wie der Star von meinen Augen, was fiir ein Tor ich 

war. (F  r. S c h i l l e r )

Der Star ‘Biihnen-, Filmgrof3e’:
Fritti Massary, der Star des Berliner Metropol-Theaters, w'ar schon lange 
vor dem ersten Weltkrieg in MeBterschen Tonbildern aufgetreten. («L e - 
b e n d  i g e  L e i n w a n  d»)

Auch kosten in beiden homonymischen jBedeutungen — ‘priifen’ 
meist durch Geschmack, und ‘zu stehen kommen’ — kann nur im 
Kontext verstanden werden.
In der ersten Bedeutung:

. . .wahrend seine Augen fiber die anderen Speisen hingingen, von denen zu 
kosten ihn verlangte. (T h. Ai a 11 11)

Auch in iibertragener Bedeutung:
E r anderte den Brief mehrere Male, kostete jeden Satz. Es war ein guter 
Brief; es tat wohl, ihn zu schreiben. (L . F  e u с h t w a 11 g e r)

In der homonymischen Bedeutung:
Sie rauchen ja eine fabelhafte Marke — was kostet die denn? (H. F  a I ■
1 a d a)
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4. D ie  W o r t b i 1 d u n g, vor allem die W о r t z u s a m - 
m e n s e t z u  n g, dient nicht nur zur Differenzierung, sondern 
sogar zur Aufhebung der Homonyme. Dei Straafi ‘Bukett’ und der 
Straufj ‘Vogel’ sind Homonyme. Die Hinzufugung der Gattungsbe- 
zeichnung als erster oder zweiter Komponente, z. B. Blumenstraufi 
im ersten Fall und Straufivogel im zweiten, liebt die Homonymie 
dieser Worter auf. M ah l ‘Essen’ wird durch die Hinzufugung des 
Wortes Zeit konkretisiert, und Mahlzeit ist schon nicht mehr ho- 
monymisch zu anderen Wortern dieser Art (siehe S. 232).

Ja , die Mahlzeiten im Saal mit den sieben Tisehen hat ten den allergrofiten 
Reiz fiir Hans Castorp (T h. M a n n)

Alle diese Differenzierungsmittel, insbesondere morphologische, 
orthographische und wortbildende, ermoglichen die Aufhebung der 
Homonymie. Die wortbildenden Differenzierungsmittel heben eigent- 
lich die Homonymie vollig auf.

«§ 150 Homonyme treten als selbstandige lexikalische Einhei- 
ten in Verbindung mit anderen Wortern und werden zum Zentrum 
der weiteren Wortbildung. Jedes Wort einer homonymischen Reihe 
kann selbst zu einem wortbildenden Zentrum werden, z. B. dichten 
als ‘Abfassen poetischer Werke’ liegt mehreren Wortern zugrunde: 
Dichter, Gedicht, Dichtung, erdichten, Dich/ergabe, D ichterberuf 
u. a Aus dichten als ‘dicht machen’ sind das Dichten, Dichtig- 
keit, abdichten gebildet.»

Sch ild  als ‘Schutzwaffe’ gibt folgende Zusammensetzungeii: 
Schildwache, Schildkrote, Schilddriise, Schildknecht u. a. Aus 
Sch ild  als ‘Aufschriftbrett’ sind schildern. Schilderang u. a. ent- 
standen.

Aus Stab als ‘Militarbehorde’ gibt es eine Gruppe von Zusam 
mensetzungen: Stabsarzt, Stabsoffizier, Generalstab, Korpsstab usw 
Aus Stab ‘Stange’ entwickeln sich Wanderstab, Bettelstab, Hirten 
stab, Buchstabe u. a.

I § 151. Homonyme umfassen, wie es schon erwahnt wurde, eine 
betrachtliche Anzahl von Wortern, bilden also eine bedeutende se- 
mantische Gruppe, die ihre charakteristischen Merkmale hat und 
sich klassifizieren lafit; es ist aber nicht immer leicht, die Grenzen 
zwischen der Homonymie und Polysemie genau zu bestimmen, be- 
sonders in dem Fall, wo Homonyme durch Zerfall der Mehrdeutig- 
keit entstanden sind.^Es gibt sogar Meinungen, da(,3 die letzteren 
iiberhaupt nicht zu den Homonymen gerechnet werden diirfen, son
dern zu einfachcn mehrdeutigen Wortern. 1 Obwohl es wirklich 
zuweilen recht schwierig ist, die Grenzen zwischen einem mehrdeu
tigen Wort und einem aus dem Zerfall der Polysemie stammenden

1 В. H. А б a e в, О подаче омонимов в словаре — «Вопросы языкознания», 
1957, №  3 , стр. 31—43.
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Homonym zu ziehen, zahlen wir jedoch gleichklingende. semantiscli 
aber vollig verschiedene Worter zu den Homonymen, unabhangig 
davon, welcher Herkunft sie sind. Vom Standpunkt der modernen 
deutschen Sprache aus, vom Standpunkt der Redenden aus ist es 
eigentlich ganz egal, wie Homonyme entstanden sind. Es ist voll- 
kommen gleichgultig, ob gleichklingende Worter mit -verschiedener 
Semantik aus genetisch verschiedenen Wortern im ProzeB der ge- 
setzmaBigen Entwicklung ihrer lautlichen Form entstanden sind 
oder ob sie sich aus einem Wort infolge des Bedeutungswandels, 
der weitercn Entwicklung der Mehrdeutigkeit des Wortes und 
schlieBlich des Zerfalls der Polysemie entwickelt haben, wie Stock 
als ‘Stab’ und ‘Etage\ Sch ild  als ‘Schutzwaffe’ und ‘Brett mit Auf- 
schrift’, Fliigel als ‘Fliigel eines Vogels’ und als ‘Musikinstrument’. 
Bank als ‘Gegenstand zum Sitzen’ und als ‘Finanzanstalt’, Biichse 
als ‘Flinte’ und ‘Beha 1 ter’, Feder als ‘Vogelfeder’ und ‘Feder eines 
Wagens, eines Mechanismus’ u. v. a. Hier muB aber immer der 
Umstand in Betracht gezogen werden, dal3 wir nur in dem Fall 
von Homonymen sprechen konnen, wenn die innere semantische 
Beziehung zwischen gleichklingenden, aus einem mehrdeutigen Wort 
entstandenen Wortern vollig verschwunden ist. Wenn aber die se
mantische Verbindung zwischen gleichklingenden Wortern noch к 1 ar 
ist und ohne spezielle Analyse aufgefaBt werden kann, so handelt 
es sich hier nicht um Homonymie, sondern um Polysemie, oder 
zuweilen um einen Ubergangsfal I aus der Polysemie in die Homo
nymie wie bei den Wortern Feder als ‘Vogelfeder’ und ‘Schreibfe- 
der’, wo die semantische Beziehung schon verdunkelt, aber noch 
nicht vollends verschwunden ist. Ein Beispiel der Polysemie stellen 
folgende Worter dar: Kabinett als ‘Zimmer’, Kabinetl als ‘Regie- 
rungsorgan’.

Die Szene: ein Kabinett des Prinzen. (Q. E. L e s s i n g )
A lle Herren des Kabinetts waren dieser Meinung. (L. F e u c h t w a n g e r )

Als Beispiel der Homonymie dienen Hollander ‘Bewohner von 
Holland’ und Hollander ‘eine nach ihrer Herkunft bezeichnete Ma- 
schine’ (Metonymie).

In einem der unlangst erschienenen Artikel wird die Frage der 
Abgrenzung der Homonymie von der Polysemie erlautert. 1 Die 
Verfasser auBern den Gedanken, daB die Fahigkeit des Wortes mit 
anderen Wortern in Verbindung zu treten, dafiir das einzig richtige 
Kriterium ist. Diese semantisch-syntaktische Verkniipfungsmoglich- 
keit (сочетаемость) des Wortes ist tatsachlich fur die Definition der 
Homonyme sehr wichtig, aber nicht als einziges Kriterium sondern 
im Zusammenhang mit dem oben erorterten Prinzip des Zerfalls von 
semantischen Beziehungen eines polysemantischen Wortes.

1 М. Г. А р с е н ь е в а ,  'Г. В.  С т р о е в а ,  А. П. X  а з а н о в и ч,
О тождестве слова, Сб. докл. «Филологические науки», 1965, Л'Ь 3, стр. 59— 68.
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In einer Reilie gleichkl ingender Worter konnen sowohl mehr- 
dejtige Worter wie auch Homonyme vorhanden sein. In dem Wort 
Schofi haben wir es zugleich mit Polysemie und Homonymie zu tun. 
So hat das Wort Schofi die semantisch noch verbundenen Bedeu- 
tungen: ‘Scho(3 eines Kleides’ und ‘Knie’, dazu das Homonym 
Schofi in der Bedeutung ‘das Innere’ (der Erde), das aus dem Zer
fall der Polysemie desselben Wortes entstanden ist. (Schofi eines 
Kleides, die Knie, das Intiere des Korpers — Metonymie, dann im 
Schofie der Erde — Metapher.) Dasselbe kann man an der Wort- 
reihe Seite, Saite  verfolgen.
Seite eines Gegenstandes:

Er stelzt im Halbkreis um mich herum und beaugt mich von alien Seiten. 
(E . S t r i t t m a t t e r)

In den iibertragenen, aber noch eng verbundenen Bedeutungen:
«Wie man sicli bettet, so liegt man!» wiirde sie einen ihrer Lieblingsspriiche 
ableiern und dabei, den Kopf zur Seite geneigt, eine Stricknadel empor- 
recken. (H. Z i n n e r)
Ich liatte keinen Atem mehr, spiirte nur die peinigenden Glutspitzen in 
meinen Seiten. (H. M a r c h w i t z a )

Schon entfernter, aber noch nicht homonymisch ist die Bedeu
tung Sei/e eines Buches, Heftes, einer Zeitung infolge metonymi- 
scher Ubertragung.

Dann nahm sie eines der druckfeuchten Blatter zur Hand und uberflog mit 
schnellem B lick  die erste Seite. (H. Z i n n e r)

Also sind das verschiedene Bedeutungen eines polysemantischen 
Wortes. Als Homonym zu diesem vieldeutigen Wort kann das Wort 
Saite  aus mhd. seite in der Bedeutung ‘Saite eines Musikinstruments’ 
dienen.

Pratsch! Eine Saite meiner Geige ist geplatzt. (E. S t r i t t m a t t e r)

Wir sehen also, da(3 Homonyme sowohl aus verschiedenen Wor
tern wie auch aus einem Wort, aber immer infolge der Entwicklung 
entweder der Form oder des Inhalts, zuweilen auch dieser beiden 
Aspekte des Wortes zugleich, entstehen konnen. Damit ist gezeigt 
da!3 die Homonymie wie alles in der Sprache eine historische Er- 
scheinung ist, sie ist ein Resultat der Entwicklung. Davon zeugl 
auch die Tatsache, dal3 im Prozef.3 der Sprachentwicklun^ manchc 
Homonyme verschwunden sind, was den Zerfall mancher Homony 
menreihen zur Folge hat. So ist die Hoinonymenreihe Mund  ‘Maul’ 
und Mund  ‘Schutz’ zerfallen, da das letzte Wort aus dem selbstan- 
digen Gebrauch verschwunden und nur in einigen zusammengesetzt- 
ten uni abgeleiteten Wortern vorhanden ist, z. B. Vormund, Mtin- 
del. Dasselbe gilt fiir die Homonyme Pappel ‘Malve’ unJ Pappel 
‘Pappelbaum’, wo das erste Wort auch verlorengegangen ist.
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Denselben Weg sind auch manche andere Homonymenreinen 
gegangen, was selbstverstandlich langsam, allmahlich und im engen 
Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung der Sprache vor 
sich geht.

К a p i t e 1 22

Wortfamilien
§ 152. In dem Wortschatz der deutschen Sprache lassen sich 

semantische Wortgruppen absondern, deren Glieder genetisch ver- 
bunden sind, d. h. auf eine Wurzel zuriickgefiihrt werden konnen: 
reiten, Reiterin, Reiterei, R itt , R itter, Rittertum , rittertich, ritt- 
lings, einreiten, bereiten, bereit, beritten, Bereilschaft usw.; alle 
diese Worter konnen auf den Stamm reiten zuriickgefiihrt werden 
(eigentlich auf die starke Verbalwurzel reit/rit).

In der linguistischen Literatur werden diese Wortgruppen 
W o r t f a m i l i e n  oder W o r t s  i p p e n  genannt. Die deut- 
sche Sprache zahlt viele WTortfamilien Besonders groS ist die Zahl 
der Wortfamilien, die aus den Wurzeln starker Verben gebildet 
werden.

In der modernen Sprache konnen die Komponenten derselben 
Wortfamilie so weit auseinandergehen, daf.3 ihre Verwandtschaft 
nur mit Hilfe einer etymologischen Analyse bewiesen werden kann. 
Da sie aber genetisch, ihrer Etymologic nach, doch verwandt sind, 
ist es richtig, auch in diesern Fall von etymologischen Wortfamilien 
zu sprechen.

Wie die Analyse des Sprachmaterials zeigt, umfassen die etymo
logischen Wortfamilien zuweilen verschiedenartig gestaltete Worter 
(mit verschiedenen Wurzelvokalen u. a.). So unterscheiden sich die 
Gruppen fliegen, Fliege, Flieger, Fliegerin  u. a. einerseits und Flag, 
flugs, Fliigel, Ausflug, Gefliigel, Flugzeug u. a. andererseits vonein- 
ander, obwohl sie alle genetisch auf die Wurzel flieg/flug zuriick- 
zufiihren sind, also zu einer etymologischen Wortfamilie gehoren.

Infolge der historischen Entwicklung verblassen und verschwin- 
den zuweilen innere semantische Beziehungen zwischen den Wortern 
einer und derselben Wortfamilie. Obwohl diese Worter genetisch 
miteinander verbunden sind, zerfallen sie manchmal im modernen 
Deutsch ihrer Form und ihrer Semantik nach in zwei oder mehrere 
abgezweigte Wortfamilien und konnen dann als selbstandige seman
tische Gruppierungen betrachtet werden.

Wir unterscheiden also im Wortschatz der modernen Sprache 
e t y m o l o g i s c h e  W o r t f a m i l i e n :  fahren, erfahren, ab- 
fahren, anfahren, ausfahren, Fcthrt, Gefcihrte, fertig, fertigen, Fahr- 
u i s , fahrig, Furt, Aiifiirt, filhren, Entftihrung, abftihren, verfiihre-



risch u. v. ;i. In dieser Wortfami 1 ie lassen sich aber folgende s e - 
in a. 11 I i s с he G r u p p i e r  u 11 g e 11 (Z w e i g e) hervorheben:

a) Der Zweig, mit der zugrundc liegenden Wurzel fahr: fahren, 
das Fahren, abfahren, anfahren, ausfahren, forifahren, w illfahren, 
W itIfahrnng  usw.

b) Davon sondert sich ein neuer Zweig mit dem Stamm fahrt 
ab: Fah rt, Abfahrt, Anfahrl, Ansfahrl, Heinifahrt, Gefahrte u. v. a.

c) Zum Zentrum des dritten semantischen Zweiges wird der 
Stamm fertig: fertig, fertigen, Fertigkeit', Anfertigung, verfertigen, 
rechtferligen u. v. a.

d) Einen besonderen semantischen Zweig bildet die Gruppe 
fiihren, anfiihren, Anfiihrung, Fiihrer, Reisefiihrer u. v. a. (siehe 
die angefuhrte Tabelle).

§ 153. Der quantitative Umfang einer etymologischen Wortfa- 
milie ist verschieden. Es gibt kleine Wortfamilien wie z. B. vom 
Wort Kneip — Kneif ‘Messer’ zu versehiedenem Gebrauch; zu dieser 
kleinen Wortfamilie gehoren solche Worter wie Kneipe, kneifen, 
Kneifer und noch ein paar andere.

Die Wortfamilie zu dem Verb gehen ist im Gegensatz dazu seh- 
zahlreich: einerseits gehoren hierher unzahlige Ableitungen mit ver
schiedenen Prafixen abgehen, begehen, fortgehen u. v. a., anderer- 
seits das Substantiv Gang und eine Menge Worter davon — Abgang, 
Durchgang, Umgang, Ganger, ganglich, gangbar u. v. a. — abger 
sehen von einer Masse Zusammensetzungen.

Die Ursachen der Entwicklung der etymologischen Wortfamilien 
wurzeln in der Semantik und im Gebrauchsgebiet des zugrunde lie
genden Wortes. Je enger, konkreter die Bedeutung des Wortes, je 
beschrankter seine Gebrauchlichkeit ist, desto kleiner ist auch die 
von diesem Wort gebildete Wortfamilie; je mehrdeutiger und ge- 
brauchlicher das Wort ist, desto zahlreicher ist auch die aus diesem 
Wort entstandene Wortfamilie.



F ertigu n g

Abfertigung---- abfertigen
Anfertigung---- anfertigen
Ausfert igung--- ausfertigen

Fertigkeit

Abfahrt
Anfahrt
Ausfahrt

Autofahrt
Bootfahrt
Einfahrt
Seefahrt

Fahrigkeit—
fahrbar- 

Fahre- 
F  ahrer- 

Fahrerei- 
Fahrnis-

-fahrig-

fahr

Fahrzeug—  

ahrlassigkeit---- fahrlassig-

rechtfertigen---- Rechtfe
verfertigen
zufertigen

dienstfertig-
leichtfertig-
sprachfertig-

Fahrte
Gefahrt
Gefahrte—
Heimfahrt
Uberfahrt
Umfahrt
Vorfahrt

fuhr

— Diensl 
I— leichti 
I— Leichi 
-- Spracl

-Reisegefa!
-Waffenge:

-Abfurl
-Anfuh
-Ausful
-Durch]
-Einfuh
-Zufurh

das Fahren
fahrend 

der Fahrende

-befahrbar-
Befahrung-

abfahren
anfahren-
auffahren
ausfahren

—befahren
durchfahren

• „  С -------

abfiihren
anfiihren



§ 154. A\an kann uiehrere Ursachen der Verzweigung einer Wort 
sippe nennen: p h о n e t i s с h e, w о r t b i 1 d e n d e, p h о 
H i't i s с h - w о r t b i 1 d e n d e, s e m a n t i  s e Ii e, s e m a n 
t i s с h - w о r t b i 1 d e n d e.

1. Verschiedene p ii о n e t i s e Ii e P г о z e s s e bringen zn 
weilen die V'erdunkelung des Etymons mit sicli, was die Abzweigung 
des Wortes von seiner Wortfamilie verursaeht und damit zur Ver
zweigung der letzteren fiihrt. Hier selien wir solehe Erscheinungen 
wie Ablaut, z. B. Wand zu winden oder Band  zu binden, gramma
tischen Wechsel und Rhotazismus — das Substantiv Kur bildet 
einen neuen Zweig in Hinsicht auf das althochdeutsche Verb kiosan, 
auf das es zuriickzufiihren ist. Grammatischen Wechsel sehen wir 
auch im Substantiv Zug zum Verb ziehen. Qualitative Veranderun- 
gen, z. B. die Diphthongierung des alten/— reiten aus ahd. ritan, 
mhd. riten, fiihrt zur F.ntfemung des Verbes von den Substantiven 
R it t  un 1 R itter u. a. m.

2. Dieselben Folgen haben zuweilen auch manche w о r t b i 1 - 
d e n d e P г о /.ess e, da die Hinzufiigung eines wortbildenden 
Morphenis oft eine griindliche Veranderung des Wortsinns hervor- 
rnft, B. verkonunen (aus kommeti) bekommt eine ueue negative 
Bedeutung ebui dank der Hinzufiigung des Prafixes ver-, gehdreti 
bildet einen neuen Zweig hinsichtlich des Verbs haren, durch die 
Anfiigung des Suffixes -t wird Fahrt zum Zentrum eines neuen se- 
mantischen Zweiges u. a. in.

'i. P h о n e t i s с h e u n d  w o r t b i l d e n d e  V e r a n - 
d e r u n g e n treten aber sehr selten selbstandig auf, sie wirken mei- 
stenteils zusammen. Besonders oft bringt der wortbildende ProzeB 
eine phonetische Veranderung mit sich, wobei das Zusammenwirken 
der Wortbildung und der Phonetik eine auOerordentlich grofie Rolle 
bei der Verzweigung der Wortfamilie spielt. So hat sich das Adjek- 
tiv fertig vol 1st and ig von dem ihrn zugrunde liegenden Verb fahren 
abgezweigt; das geschieht dank der Hinzufiigung des Suffixes -ig 
zum abgeleiteten Substantiv Fahrt, des Umlauts des Stammvokals 
a und der weiteren Entwicklung des letzteren zum kurzen e. Nicht 
wenig tragt zur Verzweigung der Wortfamilie auch die Schreib- 
weise bei. Dasselbe gilt fur Gefdhrte aus Fah rt, Ankunft aus an- 
kommen, G ift aus geben, Schrift aus schreiben, Vernunft aus ver- 
nehrnen u. v. a.

Es niuf.3 betont werden, daB alle obenerwalmten zur Verzweigung 
der Wortfamilie fiihrenden Prozesse von semantischen Veranderun- 
gen begleitet werden.

4. R e i n  s e m a n t i s c h e  V e r  ii n d e r u n g e  n kom- 
men nicht oft zum Vorschein, meistenteils treten sie dann auf, 
wenn wir es mit Homonymen zu tun haben. Von der alten Grund- 
bedeutung des Wortes Sch ild  ‘Schutzwaffe’ sind Schildwache, 
Schitdkrote, Schildknappe, Schilddruse entstanden. Sch ild  ‘Brett
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mit Aufschrift’ liegt einer ganz anderen Wortfamilie zugrunde: 
schildern, Schilderung, Schilderei, Schilderei usw. Zu Slock ‘Stange’ 
gehoren Stockel, slacken, stockfinster, stockdumm, stockerig, Stak- 
kung u. a., zu seinem Homonym Slock — dreislockig, viersldckig, 
Stockii'erk u. a.

5. Meistenteils wirken a 1 1 e о b e n e r \v a h n t e n P r o 
z e s s e  bei der Verzweigung der Wortfamilie zusammen. Das 
sehen wir in der Abzweigung elend, E lend , elendig, verelenden, 
Verelendting vom Stamm Land, wo verschiedene wortbildende, phone- 
tische und semantische Veranderungen stattfinden: Die althoch- 
deutsche Form e lilen ti weist den Umlaut von a unter der Einwir- 
kung des Suffixes i auf, der urspriingliche Grundsinn ‘auBer dem 
Land’ veriindert sich, und das Wort etilen li bekommt die Bedeu
tung ‘verbannt’, ‘in der Fremde befindlich’, ‘fremd’, ‘auslandisch’. 
Spater treten auch andere phonetische Erscheinungen auf, vor allem 
die Reduktion der unbetonten Yokale und die weitere Entwicklung 
der Semantik; infolge dieser kornplizierlen Prozesse hat sich im 
hcutigen Sprachgebrauch das Wort elend ‘unglucklich’, ‘jammerlich’ 
entwickelt so wie die davon abgeleitete neue Wortfamilie

Die Aussonderung genetisch verwandter etymologischer Wort
familien und insbesondere semantischer Zweige dieser Wortfamilien 
hat eine groBe Bedeutung, derm die Bestimmung der genetischen, 
etymologischen Beziehungen der Worter zueinander spielt eine 
groBe Rolle beirn Verstehen des Wortschatzes und bei der lexiko- 
graphischen Arbeit, namlich beim Einordnen des Sprachmaterials 
in die Worterbiicher, schlieBlieh helfen diese semantischen Wort- 
gruppen dank den von ihnen geweckten Assoziationen auch beim 
Erlernen der Sprache selbst.

Aus dem Streben den Wortschatz der Sprache irgendwie einzuonlnen entstehen 
verschiedene Versuche dessen Einteilung.

Eine Art der Einordnung des Wortbestandes ist dessen Einteilung in Wort- 
sippen. Aber nicht alle Worter konnen in Wortfamilien eingeteilt werden. Jedoch 
stehen sie auch in diesem Fall nicht isoliert. So ist in der strukturellen Linguistik, 
im Gegensatz zu der Einteilung des Wortschatzes nach dem Prinzip di r etymolo
gischen Zugehorigkeit in die Wortsippen, die Einteilung nach den sogenannten 
Wortfeldern verbreitet. Jedes Worlfeld umfafit die Worter, die auf eine strengse- 
mantische Weise miteinander verbunden sind. Jedes W'ortfeld wird durch irgendei- 
nen Sinnbezirk, Begriffskomplex organisiert. Das Wort offenbart seine Bedeutung 
nur ini Innern eines bestimmten Begriffsfeldes.

Die Felder konnen thematisch (nacli der Zeit, Zahl, Grofic, Bewcgung, nacli deii 
akustischen Eindriickcn usw.) oder kontextuell (Birne, Eiche, Baum, bliihen, wacli- 
sen, reifen usw.) к lass i f iziert werden.1

1 .1. T r i e  r, Der deutsche Wortschatz ini Sinnbezirk des Verstandes. Die 
Geschichte eines sprachlichen Feldes, Heidelberg 1931; J .  T r i e r ,  Das sprach- 
Iidle F'eld, «Neue Jahrbiicher fiir Wissenschafl und Jugendbitdung», 1943, Nr. 10; 
L e o  W  e i s g e r b e r, Vom Wet t b i I d der deutschen Sprache (2. Flalbband — 
Die sprachliche Erschliefiung der Welt). 2. Aufl., Diisseldorf 1954, S. 80.
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Das Positive in dieser Einteilung besteht darin, dafi die Verfasser dieserTheo 
rie versuchen, den Wortschatz thematisch einzuteilen und semantische Beziehun 
gen der Worter auf Grund deren Verbindungsfahigkeit zu analysieren. Aber (ii> 
Nachteile dieser Theorie liberwiegen ihre Vorteile, denn sie geht nicht von der realen 
W irkl ichkeit. sondern vom Begriff aus und ist imGrunde genommen idea I ist isc 11 

Aufierdem ist die thematische Absonderung der Felder rein subjektiv und ein 
und dasselbe Wort kann in mehrere Wortfelder geraten, so gehort z. B. das Wort 
Pferd in folgende Felder: T ier, Verkehrsmittel, Geschlecht usw.

Und schliefilich besteht der Mangel dieser Theorie auch darin, dafi sie den 
Wortschatz nur s y n k r o n i s c h  betrachtet und damit die Entwicklung des 
Wortbestandes gar nicht beachtet. Es wird auch der Etymologie des Wortes, seinen 
Beziehungen zu anderen verwandten Wortern, seinem semantischen Umfang keine 
Aufmerksamkeit geschenkt.

К  a p i t e I 23

Soziale und territoriale Analyse 
des Wortschatzes

§ 155. Wenn man den modernen deutschen Wortschatz vom 
Standpunkt der sozialen und territorialen Charakteristik aus ana- 
lysiert, so fallt seine Mannigfaltigkeit in dieser Hinsicht ins Auge. 
Im deutschen Wortschatz unterscheiden wir aufier dem allgemein- 
bekannten Wortgut auch D i a 1 e к t i s m e n, P r o f e s s i o 
n a l  i s m e n, J a r g o n i s m e n . . ^

D i e  N a t i o n a l s p r a c h e ,  welche die koinmunikative 
Funktion fiir das ganze Volk erfiillt, ist eine Existenzform der 
nationalen Kultur, daher schliefit dieser Fachausdruck auch die 
Begriffe «Schriftsprache» und «territoriale Dialekte» in sich ein.

D ie  S c h r i f t s p r a c h e  ist die in ganz Deutschland ange- 
nommene norinalisierte schriftliche und miindliche Form der deut
schen Nationalsprache, die sich alle deutschen Territorialdialekte 
unterordnet. Die Beziehungen zwischen der deutschen National
sprache und den territorialen Dialekten sind sehr kompliziert und 
in alien Perioden der Sprachentwicklung verschiedenartig gewesen. 
Die deutsche Nationalsprache entwickelte sich von den territorialen 
Mundarten nicht abgesondert, sondern im engen Zusammenhang mit 
ihnen, auf ihrem Grund und Boden. Die territorialen Mundarten 
sind Erzeugnisse einer langen historischen Entwicklung der alten 
Sprachen der Volkerschaften, eigentlich der Reste dieser Sprachen, 
die sich ihrerseits aus den Sprachen der betreffenden germanischen 
Stamme entwickelt haben, daher kommen auch ihre Bezeichnungen— 
die bayrische, schwabische, alemannische u. a. Mundarten

Die Nationalsprache entwickelt sich ihrerseits aus den Sprachen 
der Volkerschaften, und das wirkt auf die Entwicklung des Wort
schatzes. Der Wortschatz der Nationalsprache entwickelt sich 
selbstverstandlich auch im engen Zusammenhang mit der Lexik
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der Mundarten. 1 Diesc Erschcinung ist Ursache dcs Vorhandemeins 
vicler Worter aus den Mundarten in dem Wortschatz der deutschen 
Nationalsprache, obwohl das Gebrauchsgebiet lokaler 2 Worter im 
ganzen territorial beschrankt ist.

Die Mundarten zeigen in Deutschland eine ungerneine territo
r ia l Zersplitterung, die auf dem Gebiete der geographischen Syno- 
nyinik noch auffallender ist als auf dem der Phonetik und Morpho- 
logie. So gibt es fur das Wort Kartoffel 27 Synonyme. Jedes von 
diesen Synonymen gehort einem bestimmten Bezirk an: Darunter 
sind solche wie das Wort Kartoffel und dessen Ableitungen Toffel, 
Tufke, Erdtoffel; Potate (am Niederrhein — vgl. engl. potato)-, 
Schocke (Erdschocke), abgeleitet von frz. artichaut; das frz. 
potnme de terre und das davon abgeleitete Wort Pumser, das um- 
schreibende Wort Erdapfel oder Bodenapfel (ein schon im alteren 
Deutsch fur die Benennung der Erdfriichte gebrauchter Terminus); 
die diesen Wortern analog gebildeten Grundbirne (Erdbirne, Boden- 
birne) oder Erdriibe, Erdnufi; andere metaphorische Bildungen wie 
Nudel (Erdnudel) u. a .3 Manche dieser Synonyme wurden in die 
allgemeine deutsche Sprache aufgenommen. So gibt es in dem all- 
gemeinen deutschen Wortschatz neben Lippe — sudd. Lefze, neben 
Ufer — sudd. Gestade, neben K a h n — sudd. Nachen\ das siidd. 
Wort Model existiert neben dem nordd. Madchen, das siidd. Geifi 
neben dem nordd. — Ziege, das siidd. Metzger — nordd. Fleischer, 
das siidd. Babe — nordd. Knabe u. a. Daher gibt es in der allge- 
meinen deutschen Sprache viele Synonymenreihen: Wiese, Aue, M a t
te, Ante/", Sahne, Rahtn, Schmant, Schmetten, Oberes; Wirtshaus, 
Krug, Schenke, Kretschern fiir Dorfschenke.

Solche mundartlichen Worter kommen nebeneinander auch in 
der Schriftsprache vor. Somit haben viele Dialektismen ihr rein 
territorial beschranktes Gebrauchsgebiet verloren Die dialektalen 
Unterschiede sind sonst aber sehr gro(3. So hat O. Behaghel recht, 
wenn er behauptet: «Der westfalische Bauer und der Hirt aus den 
Tiroler Bergen, wenn der Zufall sie zusammenfiihrt, sie verstehen 
sich so wenig wie der Franzose und der Chinese.» 4

Jeder Deutsche ist eigent 1 ich zweisprachig. Auf3erhalb seiner vier 
Wande spricht er hochdeutsch, zu Hause aber im Kreise seiner nach- 
sten Umgebung bedient er sich seiner Mundart.

1 Die charakteristischen Merkmale und die Eigentiimlichkeiten der Mundar
ten und der Nationalsprache werden in diesem Lehrbuch nicht behandelt. Siehe 
dariiber: В . М. Ж  и p м у и с к и и, Национальный язык и социальные диа
лекты, Л ., Г И Х Л , 1936; М. М. Г у х м а н, От языка немецкой народности 
к немецкому национальному языку, М., Изд. АН  СССР. 1955.

2 Unter den lokalen Wortern versteht man solche, deren Gebrauch verschiede
nen territorialen Gebieten eigen ist.

3 В. М. Ж  и p м у и с к и й, История немецкого языка, изд. 5, М., «Выс
шая школа», 1965, стр. 108.

4 О. B e h a g h e l ,  Die deutsche Sprache, Halle (Saale) 1954, S. 45.
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lu I'. Strittmattcrs «Wundertater» gebraucht der Rillmeistei 
Beetz aus Bayern ini Gesprach mil seinen Vorgesetzten das Hoeli 
deutsch. im Gesprach mit seiner Frau sprieht er aber bayrisch.

Dieser Umsland begiinstigt das Eindringen der Dialektismen in 
den Wortschatz der allgemeinen deutschen Nationalsprache. Dialek- 
tale Eleiuente werden in die schriftliche Literatursprache aufge- 
nomnien, oft zur Charakteristik des lokalen Kolorits oder der han- 
delnden Person. Da die Handlung des Romans «Erfolg» von L. Feucht- 
wanger in Munchen verlauft, also in Bayern, kommen dort solche 
rein mundartlichen Worter vor wie Gaadi fiir Freude, Lust.

Da Erich Bornhaak dem Komiker Hierl mit jungerhafter Freude applaudierte, 
lieBen die Kutznerfreunde alle ihrer Gaudi freien I.auf und ergotzten sich 
hemmLingslos mit den anderen.

Der Grundbestand der Lexik der einzelnen Mundarten fallt aber 
genetisch und semantisch mit dem der Nationalsprache zusammen 
und unterscheidet sich in jeder Mundart durch die ihr eigene pho- 
netische Gestaltung (und in manchen Fallen durch die grammatische 
Form), so lauten die Worter Nase, Kopf, M utter, ich im Nord- 
deutschen Neese, Kopp, Modder, ik\ dem Wort allein  entspricht die 
bayrische Form allium usw.

Solche dialektalen Formen finden wir in der Sprache der han- 
delnden Personen, manchmal auch in der schonen Literatur.

«Na, weiBte, wer hat denn mit mir M itleid gehabt? Immer iiber’n Kopp, 
und wenn die Neese biutete, war’s grade schun.» (H. F  a 1 1 a d a)

Die Nationalsprache ist allgemein giiltig, sie erfaSt alle Bereiche 
des Lebens und ist die Sprache der Wissenschaft und Kunst

Die Mundart hat einen engen Wirkungskreis und ist die Sprache 
einer kleinen Gemeinschaft von Menschen. Dabei fehlen in den 
Mundarten viele Worter, die wichtige kulturelle, politische, wis- 
senschaftliche und technische Begriffe bezeichnen. Solche Worter 
konnen selbstverstandlich in die Mundarten kommen und sie be- 
einflussen. Mit der bestandigen Erhohung des kulturellen Nivea.us 
des Volkes, mit der Entwicklung des Bildungswesens, mit dem 
Eindringen der Wissenschaft, Technik und Kultur in das alltag- 
1 iche Leben der Menschen gewinnt die hochdeutsche National
sprache immer mehr an Bedeutung, die Mundarten verlieren aber 
allmahlich ihren Wirkungsbereich. So ist die Auflosung der Mund
arten unvermeidlich und in der Zukunft werden die Mundarten 
nicht mehr im Stande sein, den Wortschatz der Nationalsprache zu 
bereichern

§ 156. Auf,3er den territorialen Elementen lassen sich im deut
schen Wortschatz ihrem Gebrauch nach auch soziale lexikalische 
Gruppen absondern, hiermit sind Professionalismen und Jargonis- 
men gemeint. Die soziale Lexik lafit sich in verschiedene Gruppen
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einteilen. Deutsche Linguisten fassen diese Gruppen gewolmlic'i als 
spezielle Sprachen auf und nennen sie Sondersprachen. 1 Sie unter
scheiden je nach dem Gebrauchsgebiet Sprachen verscliiedener 
Stande — S t  a n d es  s p r a c h e  n, verscliiedener Berufe — В e - 
r u f s s p r a c h e  1 1 . Dieser Einteilung nach existieren Jaqer- 
sprache, Buchdruckersprache, Ackerbauersprache, Bergmanns- 
sprache, Kaufmannssprache, Kanzleisprache, Soldatensprache, Gau- 
nersprache, sogar Dichtersprache und Manner- und Frauensprache. 
Diese Einteilung verwischt die Grenzen zwischen der Berufslexik 
und den Jargons einerseits und zwischen der allgemeinen deutschen 
Schriftsprache und den funktionalen Stilen der Sprache anderer- 
seits. Aul3erdetn ist hier der Gebrauch des Fachausdrucks «Sprache» 
auch methodologiscli falsch, da wir es in jedem dieser Falle nicht 
mit einer Spraclie, d. h. mit ihreni grammatischen, phonetischen 
und lexikalischen System zu tun haben, sondern nur mit besonderen 
Schichten des Wortschatzes. Soziale lexikalische Gruppen sind im 
Gegenteil zu dem allgemeinen Wortschatz in ihreni Gebrauch be- 
schrankt. Soziale Lexik ist fast ausschlieftlich fur die mundliche 
Sprache typisch. In der Schriftsprache werden diese Worter ge- 
wohnlich nur in der Fachliteratur oder zu speziellen sti 1 istischen 
Zwecken verwendet. Es gibt in der deutschen linguistischen Fach
literatur viele Monographien, die jede dieser lexikalischen Grup
pen speziell betrachten.'2

In der russischen linguistischen Literatur ist auch kein einhei11 iches Verstehen 
dieser Frage zu finden.

E . Galkina-Fedoruk erkennt verschiedene Jargons an, z. B . den adelig-aristo- 
kratischen, den kaufmannisch-biirgerlichen, den kleinburgerlichen und auch den 
Jargon der deklassierten Elemente.3 A. Efimow unterscheidet adelige, kirchliche, 
kaufmannische und Kanzleijargons.4 Es gibt auch viele andcre Klassifikationen.

 ̂ § 157. In Ubereinstimmung mit der Klassifikation von L. R. Sin- 
dei und Т. V. Stroewa unterscheiden wir in der sozial gefarbten 
Lexik zwei grofie Gruppen: d ie  B e r u f s l e x i k  und d i e 
J a r g o n s .

Was d i e  B e r u f s l e x i k  ( P r o f e s s i o n a l i s m e n )  
anbetr if ft, so sind das Worter und Wortverbindungen, vor allem 
Fachausdrucke, die im ProzeS des Zusammenwirkens der Menschen

1 H. H i r t, Etymologie der neuhochdeutschen Sprache, Miinchen 1909, Kapi- 
tel 12; F. K l u g e ,  Rotwelsch, Queilen und Wortschatz der Gaunersprache und 
der verwandten Geheim- und Berufssprachen, Leipzig 1919.

2 F. K l u g e ,  Rotwelsch, Queilen und Wortschatz der Gaunersprache und 
der verwandten Geheim- und Berufssprachen, Leipzig 1919; О. В e h a g h e 1, 
Die deutsche Sprache, Halle (Saale) 1954; L. G u n t h e r ,  Die deutsche Gauner- 
sprache und verwandte Geheim- und Berufssprachen, Leipzig 1919 u. v. a.

3 E. М. Г а л к и и а - Ф е д о р  к. Современный русский язык. Изд. 
М ГУ , 1954, стр. 24.

4 А. М. Е ф и м о в ,  Об изучении языка художественных произведений, 
М., Учпедгиз, 1952, стр. 53.
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auf verschiedenen Gebieten der gesellschaftlichen Produktion ent- 
standen sind. Wii unterscheiden eigentliche Professionalismen und 
wissenschaftlich-technische Lexik. Professional ismen entstehen im 
engen Zusammenhang mit der Entfaltung der Produktion im weiten 
Sinne, mit der Entwicklung dei Arbeitsteilung. Sie erscheinen und 
gestalten sich zugleich mit der Entwicklung des betrefftn Jen Berufs.

Jedes beruflich miteinander verbundene Menschenkollektiv ist 
gezwungen, alle Arbeitsprozesse, Werkzeuge, Werkstoffe und Erzeug- 
nisse, auch die kleinsten Details, genauer zu bezeichnen. Dabei ist 
der Umstand nicht zu unterschatzen, daS die enge Zusammenarbeit, 
der gemeinsame ArbeitsprozeS oft zur Entstehung von genauen und 
doch bildlichen Bezeichnungen ftihrt, die nur Eingeweihten gelaufig 
und b'o(3 unter ihnen iiblich sind, Laien aber unbekannt und un- 
verstandlich bleiben.

In der Seemannslexik bedeutet die Bottlerei ‘den Schiffsraum fiir 
das Aufbewahren des taglichen Proviants’, in der Baukunst ist 
Bauwich ‘der Zwischenraum zwischen zwei neberreinander stehenden 
Hausern’, Altung  ist bei den Bergleuten ‘ein abgebauter Raum’ usw.

Die historisch bedingte Abgeschlossenheit der mittelalterlichen 
Zunftkorporationen begiinstigte das Entstehen von Professional is
men. Aber auch spater, als mit der Entwicklung des Kapitalismus 
die alte abgeschlossene ziinftige Produktionsweise verschwunden 
war, behielt ein Teil der speziellen Fachterminologie seine berufliche 
Eigentiimlichkeit. Daher hat die Berufslexik mancher alten Hand- 
werke einen archaischen abgeschlossenen Charakter, z. B. die Lexik 
solcher beruflichtn Gruppen wie die der Fischer, der Jager, der 
Tischler usw. So gibt es zur Benennung des Hobels eine Menge von 
bildlichen Ausdriicken. Zugleich mit solchen Benennungen wie 
Schlichthubel, Putzhubel, Schrubhubel, Simshtibel, Schlichtbank, 
Plattbank, Ruhbank, Diibel findet man solche wie Ranks (iibertra- 
gen von der Benennung eines plumpen, groben Menschen) auch 
Bulle, W u lf (Wolf), Swienegel (Schweinigel) u. a. Eine Handsage 
heif3t Fuchsschwanz. Die einzelnen Teile des Hobels werden auch 
bildhaft bezeichnet: Sool (Sdhle), Nees (Nase), Bost (Brust), M uul 
(Maul), Backen u. dgl.
f  Einen besonderen Platz* unter den Professionalismen nimmt die 

technisch-wissenschaftliche Terminologie ein. Technisch-wissen- 
sachaftliche Termini entwickeln sich auf dem Gebiete der Technik 
und der Wissenschaft und bezeichnen entsprechende Begriffe. Ent- 
steht ein neuer technischer oder wissenschaftlicher Gegenstand, ein 
neuer Apparat, eine neue Theorie, eine Hypothese u. dgl., so mu!3 
das Entdeckte, das Erfundene usw. seinen Namen erhalten. Die 
Gesamtheit der Termini einer Sprache bildet die Terminologie. Da 
die Wissenschaft und die Technik sich ununterbrochen entwickeln, 
vergrofiert sich auch die Zahl der Termini unaufhorlich ^Die Defi
nition des Wortes Terminus, Fachctusdruck ist aber sehr schwierig.
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Es gibt viele Versuche diesen Begriff zu definieren, aber bis heute 
ist keine vollig ausreichende Definition gefunden worden. In einem 
sind alle Sprachforseher einig: der Terminus ist ein Wort oder eine 
Wortverbindung, die zur Bezeichnung eines Begriffes auf dem 
Gebiet der Wissenschaft oder Technik dient; der Terminus mufi 
verstandlich und eindeutig sein und womoglich knapp einen tech- 
nischen bzw. wissenschaftlichen Begriff bezeichnen, 1 z. B. das 
Paralle lrad  — параллельнозубчатое колесо; das Tragseil — несу
щий канат, трос.

S  Viele Termini entsprechen doch diesen Anforderungen nicht, 
besonders hinsichtlich der Eindeutigkeit, da sie oft mehrdeutig 
sind. So kann das Wort Operation eine chirurgische Operation be
zeichnen, aber auch eine finanzielle, militarische u. a. In jedem 
dieser Falle hat das Wort Operation eine andere Bedeutung und wird 
dementsprechend auf verschiedenen Gebieten gebraucht — auf dem 
Gebiete der Medizin, des Finanzwesens. der Militarwissenschaft.^' 

Das Wort Medizin kann seinerseits sowohl die medizinische 
Kunde, als auch die Arznei bezeichnen:

Mathilde verstand schon genug von Medizin, um zu wissen, dafi hier das 
Herz tiber Tod und Leben entschied. (L . F r a n k )
E r war an Diphtheritis erkrankt, und sie hatte, um den Doktor und die Me 
dizin bezahlen zu konnen, den Sonntagsanzug des Vaters im Leihhaus fiir 
fiinf Mark versetzt, . . (L. F r a n k )

1  Verschiedene Zweige der Wissenschaft und Technik haben ihre 
eigene Terminologie, z. B.
in der Physik:

die Anode — анод, die Innenbahn — внутренняя орбита, das 
M ill iv o lt  — милливольт, die Sehallwelle — звуковая волна, 
das Bremsfeld — тормозящее поле;

in der Medizin:
die M ilz  — селезенка, die Mundhdhle — полость рта, der 
Mumps — свинка, die M ix tu r — микстура;

in der Geologie:
das Miozan — миоцен, die Anlagerung — напластование, от- 
ложенне кристаллов;

auf dem Gebiete der Automatik:
die Rechenmaschine — счетно-решающая машина, die Ad- 
diervorriehtung — суммирующее устройство, der Automaten- 
rolletikarton — плотная ролевая бумага для счетных машин, 
die Rechenzentrale — вычислительный центр;

1 И. В.  А р н о  л ъ д, Лексикология современного английского языка, М., 
Изд. лит. па иностр. яз., 1962, стр. 212, 213.
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auf dem Gebiete der Kunst:
der M im e — мим, das Mosaik — мозаика, das Rondo — ропд.

Es gibt so'che Termini, die in verschiedenen Zweigen der Wi 
senschaft gebraucht werden. So findet der Fachausdruck Maierie  
материя gleichzeitig in der Philosophic und in den Naturwissen 
schaften den Gebrauch, dasselbe gilt auch von dem Wort das ЛЬ 
lekiil — молекула, das zugleich der Biologic, der Chemie und der 
Physik angehort. Das hangt oft dainit zusammen, dafi verschiedene 
Zweige der Wissenschaft eng miteinander verbunden sind.

Es ist nicht immer leicht, die Grenzen zwischen den techniseh- 
wissenschaftlichen Termini und anderen Professionalismen zu zie 
hen, besonders wenn es sich urn solche Gebiete der Wissenschaft 
oder Technik handelt, welchc sich nicht sehr schnell entwickeln, 
z. B. die T'extilIndustrie, der Bergbau u. a.

i Die Termini unterscheiden sich von den ubrigen Professionalis
men durch ihre neutrale stilistische Farbung. Die Professionalismen 
der Berufslexik sind oft sehr bildhaft Obwohl die eigentlichen 
Professionalismen in der Hauptmasse deutscher Herkunft sind, 
findet man unter den technischen und wissenschaftlichen Termini 
viele Internationalismen, z. B. Voltmeter, Operation, Mathematik, 
Philologie, Phonetik, Analyse u. a. Eine ganze Menge der interna- 
tionalen Fachausdriicke werden mit Hilfe von griechischen und 
lateinischen Wurzeln und Affixen gebildet: Bibliothek, Aerologie, 
Biologie, Geographie, Geologie, lonosphdre, Phonetik, Telephon, V i
tamin, Vims, intraatomar.

Es sei noch erwahnt, da(3 viele Termini infolge der metonymi- 
schen Obertragung von dem Namen des Erfinders (bzw. Entdeckers) 
auf das Erfundene (bzw. Entdeckte) entstanden sind: das Ohm, das 
Gaufi, das Farad, das Ampere, das Bor, das Tori u. v. a., was in 
anderen Professionalismen sehr selten vorkommen kann.

158. Professionalismen entstehen auf den in der allgemeinen 
deutschen Sprache iiblichen Wegen der Wortschatzbereicherung: 
auf dem Wege der Wortbildung, der Entlehnung, des Bedeutungs 
wandels und der Bildung von Phraseologismen. AuSerdem spielt 
dabei eine gro(3e Rplle das Eindringen von dialektalen Elementen 
in die Berufslexik./,

In der Abhandlung von J.  Sass 1 wird die Berufslexik eines Zim- 
mermanns aus dem Ort Blankenese beschrieben, er gibt in den 
Anmerkungen zu seinem Werk eine Menge von Hinweisen auf die 
tcrritoriale Verschiedenheit der professionellen Terminologie, sogar 
in verwandten niederdeutschen Dialekten, z. B. ein Bohrer wird in 
Blankenese Stangenboor, Lepelboor und Pumpetiboor genannt; im

1 J .  S a s s ,  Die Sprache des niederdeutschen Zimmermanns uargestellt auf 
Grund der Mundart von Blankenese (Holstein), Hamburg 1927, S. 23.
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nahliegenden Hamburg gebrauch! man: S /шщспЬчт, / /-,,/...-
Tapenboor, Amerikanet Boor-, in Lingen — Stockboni; in < >11> 
Drambuar; in Ostfriesland Kriistboor, Sprundboor, in O.m k i Ih nek 
Brankenbuar, Diiiz'elbuar usw. 1

Die Entlelmungen aus den Dialekten ftihren dazu, daf.3 Г in (In 
Bezeichnung ein und desselben Begriffes mehrere Benenmmgen vor- 
handen sin I.

Obwohl die Berufslexik eine besondere lexikalische Gruppe bi! 
det, ist sie mit dem allgemeinen deutschen Wortschatz eng verbun 
den, namlich nicht nur durch die Entstehungsart (viele Professio- 
nalismen sind infolge der Umdeutung aus den Wortern des allgemei
nen deutschen Wortschatzes entstanden), sondern auch dadurch, dafi 
viele Professionalismen ihren speziellen Charakter allmahlich 
verlieren und, nachdem sie iiberall verstanrllich uni gebrauchlich 
geworden sind, in den allgemeinen deutschen Wortschatz eintreten. >

So kommen in die Schriftsprache solche Worter und Wortver- 
bindungen aus der Berufslexik der Jiiger wie Spur, spiiren. bar- 
beifiig sein.

Der Buehdruck bringt eine Menge von Wortern mit sich, die 
sehr gebrauchlich sind: Abdruck, Korrektur, Buchbinder, Druche 
fell ter, Formula/-, Kursiv, Petit, setzen, Setzer, T ite l, T ite lb la tt 
u. v. а. у

Aus der Lexik der Bergarbeiter kommen Ausbeute. fordern, 
Schicht, Schacht.

Diesen Entwicklungsgang machen noch manche stehcnden Wort- 
verbindungen durch, z. B. ans L ich t kommen aus der Lexik der 
Bergarbeiter, eine lauge Leitung haben aus dem Gebiete der Elektro- 
technik und m it alien Hunden hetzen, durch die happen gehen, 
jemandem Fallen stellen. W ind bekommen aus der Lexik der Jager. 
Eine lange Leitung haben bezieht sich urspriinglich auf die elektri- 
sche Leitung und bedeutet jetzt im iibertragenen Sinn ‘schwer von 
Begriff sein’; in dieser Bedeutung ist diese Redensart jetzt im allge
meinen Deutsch auch iiblich.

«Lange gedauert hat’s bei dir», sagte er, «eine lange Leitung hast du. Na also.» 
(L. F e u c h t w a n g e r )

Durch die Lappen gehen bedeutete urspriinglich das Entgehen des 
Wildes durch die zwischen den Baumen aufgehangten bunten Lap
pen, die das Wild zuriickscheuchen sollten. Jetzt wird diese Redens
art im Sinne ‘entwischen’ allgemein gebraucht.

«Ich kann mir nicht die fettesten Abschliisse durch die Lappen gehen lassen 
und dahocken und warten, bis es dem Herrn Baron beliebt.» (L. F e u c h t 
w a n g e r )

1 В. M Ж  и p м у и с к и й, Национальный язык и социальные диалекты 
Л ., ГИ Х Л , 1930, стр' 111.
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§ 159. J a i gn us sind Abzweigungen von der National
sprache, die sich von ihr durch eine besondere Lexik unterscheiden. 
Im betrachtlichen Grade werden die allgemeiniiblichen Worter in 
Jargons durch eine besondere Lexik ersetzt Das ist eigentlich die 
Lexik eines kleinen Kreises von Menschen, die aus irgendwelchen 
Griinden nach einei sprachlichen Absonderung streben

Die Jargons zerfallen in drei Gruppen: Klassenjargons, Gruppen- 
jargons und Geheimjargons (Argot)

K l a s s e n j a r g o n s  entstehen unter bestimmten histori- 
schen Umstanden und stellen gewohnlich die Sprechweise der Ober- 
schichten der herrschenden Klassen in der Klassengesellschaft dar. 
Es sind selbstverstandlich keine Sprachen, da sie keinen eigenen 
grammatikalischen Bau und keinen eigenen grundlegenden Wort
schatz haben — sie entlehnen beides der Nationalsprache#* Die 
Jargons haben eine gewisse Anzahl von Wortern und Redewendungen, 
die die spezifischen Geschmacksrichtungen der Oberschichten der 
Bourgeoisie widerspiege!n Das Vorhandensein der Klassenjargons 
beweist, dafi einzelne Klassen die Sprache in ihrem Interesse aus- 
nutzen. Sie versuchen der Sprache ihre Lexik aufzuzwingen, um 
sich von den niederen Schichten des Volkes auch durch die Sprache 
abzusondern. Mit dem Zugrundegehen der Klassen verschwinden 
auch die Klassenjargons, was in der Sowjetunion der Fall ist.

§460. Zu den G r u p p e n  j a r g o n s  gehort die Lexik der 
Menschen, die gezwungen sind, gemeinsam zu leben, viel Zeit mitein- 
ander zu verbringen. Diese Jargons entstehen spontan und zu keinen 
besonderen Zwecken. Darunter sind solche wie der Soldatenjargon, 
der Studentenjargon, der Jargon der Seeleute, der Schiiler u. a. Fur 
alle diese Jargons sind folgende Merkmale charakteristisch: Die 
Jargonlexik ist sehr bildlich, in ihrem Gebrauch beschrankt, von 
Ironie und Sarkasmus durchdrungen und besitzt viele emotionell 
gefarbte Synonyme. Diese Worter sind rneistenteils kiinstlich gebil- 
det, und manche von ihnen haben keine Entsprechungen in der 
Nationalsprache. Die Bildhaftigkeit der Jargonismen kann man an 
denen der Soldaten, der Studentenund einigerma(3en auch der Schu
ler verfolgen So nennt man beim Militar das Gewehr — Knarre, 
Soldatenbraut\ das Maschinengewehr — Stottertante, Tippmamsell, 
Tutenorgel, Drehorgel, Kajfeemuhle, Deuselmaschitie u. a./ Pioniere 
(militar) — Maulwiirfe.

Die Seeleute nennen den Koch ironisch-scherzhaft den Speise- 
meister, Schmierdieb, Speksnider (Speckschneider); den Feldscher — 
verachtlich Lapper; Konservenfleisch — Kabelgarn usw. Ernotio- 
nell gefarbt ist auch der Jargonismus fiir die Feldkiiche — Galasch- 
katione.

Sauer griff nach seinem Kochgeschirr. «Da ist d e Gulaschkanone! Rasch — 
sonst kriegen wir nur noch das Spulwasser.» (E . M. R e m a r q  u e)
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Beim Militar werden gute Beziehungen Vitam in В  genannt.
Das Wichtigste — ja, man konnte fast sagen, das einzig W ichtige — war 
heute das «Vitamin В » ,  wie man beim M ilitar die guten Beziehungen ge
nannt hatte. (D. В r e h m)

iii der Schule nennt man das Lehrerkatheder — Olymp, den Di- 
rektor — Zeus, die Schule versaumen (nicht besuchen) — dip Schule 
schwauzen.

«Ich habe keinen Pfennig.» «So, keinen Pfennig, aber die Schule hast du 
gestern und heute geschwanzt. Ich werde erzahlen, dafl du nicht krank bist.» 
(E . S t r i t t m a t t e r )

Die Studenten an alten deutschen Universitaten nannten sich 
Burschen, Bacchanten, Musensdhne, Brtider Studiosi usw. Neulinge 
wurden von ihnen ironisch Fiichse, Mutterkalber, Weiber — Besen, 
Einwohner einer Universitatsstadt, die nichts mit den Studenten 
zu tun hatten, — Ph ilis te r genannt.

Heutzutage gibt es in dem Jargon der Schuler und Studenten 
solche Worter wie: backenbleiben, klebenbleiben statt ‘sitzenbleiben’, 
‘nicht versetzt sein’; bimsen, ochsen statt ‘einstudieren’; (iirrnen, 
schwanzen statt ‘den Unterricht versaumen’.

«. . .VVieso gehen Sie noch zur Schule? Ich kann mir gar nicht vorstellen, 
dafl Sie so oft backengeblieben sind. . .» «Backengeblieben?» 
«Klebengeblieben, sitzengeblieben, nicht versetzt — kann ich mir gar nicht 
denken von Ihnen.» (H. K a n t )
«Wer wissenschaftlich arbeiten w ill, mufl Latein konnen, und deshalb bimst 
Trullesand Latein.» (H. K a n  t)
«Nachdem er getiirmt war?» (H. K a n  t)

§ 161. Auch in Gruppenjargons werden zur Bildung von Jar- 
gonismen alle in der Nationalsprache iiblichen Moglichkeiten der 
Wortschatzbereicherung ausgenutzt. So entstehen auf dem Wege der 
Zusammensetzung zahlreiche Jargonismen der Art Tingeltangel- 
mamsell — fiir eine Prostituierte, Backfisch — fiir ein junges Mad- 
chen usw. Dabei wird diese Erscheinung oft vom Bedeutungswandel 
begleitet, vor allem von der metaphorischen Ubertragung, wie in 
alien obenerwahnten Fallen.

Ableitungen, vor allem mit Hilfe von Fremdsuffixen, dienen auch 
zur Bildung von Jargonismen, z. B. das jetzt schon veraltete Gro- 
b itiit bei Studenten statt Grobheit\ P f iff ik u s , Lu ftik u s  als 
Bezeichnung fiir einen leichtsinnigen Menschen; Fressalien — fiir 
Essen, Conkneipant — fiir Mittrinker, die viel bildhafter und 
expressiver als ihre allgemeiniiblichen Entsprechungen sind.

An Hand der Lautnachahmung entsteht Taktak fiir das Maschi
nengewehr als Soldatenjargonismus. Auf Grund der Entlehnung aus 
dem engl. shrapnel entwickelt sich Schrapnellkugeln als Jargonbe- 
zeichnung der Soldaten fiir Erbsen, aus dem lat. moneta — Mow- 
ten als Jargonbezeichnung des Geldes.
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Metaphorisch umgedeutet bezeichnen die Jargonismen btauc 
Bohnen, schwarze Erbsen, Fliegen, Spatzen, Bienen, Singvdgel 
u. a. — Kugeln.

Den sol 11 man mal mit blauen Bohnen futtern. (E . S t r i t t m a t t e r )

Die Grenzen zwischen solchen Jargonismen und der Berufslexik 
sind oft undeutlich. So findet man zuweilen in der Berufslexik auch 
Jargonelemente; als Beispiel konnen Bezeichnungen fur die Kanone 
die dicke Berta , die schwarze Berta u. a. dienen.

Manche Jargonismen verlieren allmahlich ihre Spezifik und gehen 
in den allgemeinen Wortschatz tiber, zunachst in die Umgangs- 
sprache, z. B. buffeln, ochsen, pauken fur angestrengt lernen, scfiwan- 
zen in der allgemeinen Bedeutung — etwas versaumen oder Pinke- 
pinke als Bezeichnung fur Geld.

Die zweite Liegekur schien er schwanzen zu wollen. (T h. M a n 1 1)
Der schaute ihn dann auch nur nachdenkiich an und fragte saclilich roh:
«Hast du eigentlich Pinkepinke zur Zeit?» (L . F e u c h t w a n g e r )

§ 162. Der Jargon der deklassierten Elemente nimmt in der 
Klassengesellschaft einen besonderen Platz unter den Gruppenjar- 
gons ein. Den Jargon der deklassierten Elemente — der Diebe, 
Prostituierten— nennt man A r g o t  (vom frz. argot), eigentlich 
G a u n e r s p r a c h e .  Das deutsche Argot wird auch R o t 
w e l s c h  genannt vom mhd. rot, was im Argot ‘Bettler’ bedeutet, 
und Welsch, mhd. watch — urspriinglich ‘Kelte’, daher beginnt 
spater ‘welsch’, ‘romanisch’ zu bedeuten, dann ‘fremdartig’, ‘unver- 
standlich’. Also bedeutet Rotwelsch dasselbe wie unverstandliche 
Bettlersprache.1

Unter dem Argot verstehen wir den Jargon solcher deklassierten 
Gruppen der Gesellschaft, die ihre Handlungen zu verheimlichen su- 
chen, wozu sie auch ihrer Lexik einen geheimen, abgesonderten 
Charakter verleihen. Daher hei 13t manchmal das Argot auch G e - 
h e i m  s p r a c h e .  Das Argot dient in der kapitalistischen Gesell
schaft als ein eigenttimliches Verteidigungs- und zugleich Kampf- 
mittel der durch die kapitalistischen Gesetze verstoftenen, verfolg- 
ten deklassierten Menschen. Das Argot ist ein geheimer, konspirati- 
ver Jargon, eine Art Parole, nach der die deklassierten Elemente 
einander erkennen und miteinander in Verbindung treten. Mit dem 
Zugrundegehen der biirgerlichen Gesellschaft verschwindet auch 
allmahlich das Argot.

Den Argotismen sind folgende Merkmale eigen:
a) Sie zeichnen sich durch Spezialisierung und Konkretisierung 

der auszudriickenden Begriffe aus, daher gibt es viele Synonyme fur 
die Bezeichnung der fiir die deklassierten Menschen wichtigen

1 L.  G u n t h e r ,  Die deutsche Gaunersprache und verwandte Geheim- und 
Berufssprachen, Leipzig 1919, S. 4F
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Begriffe, z. B. fur Gefangnis — Kasten, Kafig , oder ironisch 
Schule, hohere Tochterschule, Laushiltte\ fur Geld — Ней, Staub, 
Qualm, Bimbs, Penalise-, fur ins Gefangnis kommen — ins Kittchen 
kotnmeiv, fur im Gefangnis sitzen — Knast schieben.

«Na, komm, mein Sohn. Komm, viele Pinunse kriegst du.» (H . F  a 1 1 a d a)
«Aber man wird geschnappt und kommt wieder ins Kjttchen.» (H . F  a I -
1 a d a)
Aber wenn man fiinf Jahre Knast geschoben hat, sclieint nichts unmoglich —
Dinge hat man hier erlebt! (H. F  a 1 I a d a)

b) In den Argots findet man viele spezielle Worter, die die allge- 
meindeutschen Bezeichnungen fur verschiedene Begriffe ersetzen: 
sprechen — sabbeln, Gesprach — Gesabbel, anziinden — ankokeln.

Versteht sich alles. Sabbel blofi nicht soviel. (H . F  a 1 1 a d a)
«Also, ich hab’ so was gehort, Oeser», fangt Maack wieder an, «aber es kann
natiirlich Gesabbel gewesen sein.» (H . F a 1 1 a d a)
«Hast du verdammter Lauselummel . . . rneinen Wald angekokelt?!»
(H . F  a I I a d a)

c) Im Argot findet man eine sonderbare Annaherung der Bedeu
tung mancher semantisch ganz verschiedener Worter aneinander, 
welche die Weltanschauung, Ansichten, Lebensvorstellungen der 
Deklassierten charakterisieren. Das Wort Luder z. B. hat im Argot 
keine beleidigende Bedeutung. Es erscheint vielmehr als freundlich 
gemeintes Wort. Du bist ein gates Luder, ein feines Luder-, Luder- 
chen ist sogar ein Kosewort. Vollstandig gutartig klingt im Argot 
der Satz es war kein Aas zu Haase in der Bedeutung ‘kein Mensch’.

Das Verb handeln gebraucht man anstatt stehlen\ arbeilen, 
Geschafte machen anstatt Prostitution treiben.1

Fur die Deklassierten bedeuten alle diese Erscheinungen nichts 
Schandliches.

§ 163. Auch fur die Bildung von Argotismen werden alle in der 
deutschen Sprache produktiven Mittel der Wortschatzbereicherung 
ausgenutzt: Wortbildung, Bedeutungswandel, Bildung von Phraseo- 
logismen, Wortentlehnung. Aber aufierdem werden auch spezielle 
Mittel verwendet, vor allem Entstellungen der existierenden oder 
geschaffenen W'orter. Mit Hilfe der Zusammensetzung sind z. B. 
folgende Argotismen entstanden: Nuttenpacj?, Sch.indlu.der u. a.

Durch Ableitung sind viele Argotismen entstanden, z. B. mit 
dem Suffix -ling: Schn ittling  — fur Haar, F iittling  — fur Schuh, 
Scheiling  — fur Fenster; mit dem franzosischen Suffix -age: Kle- 
dage — fur Kleidung. \

Es ist ein langes Reff in einer unglaublichen Kledage, Rohren aus lauter
hell- und dunkelblauen Flicken. (H. F  a I I a d a)

1 F. К  I u g e, Rotwelsch, Quellenbuch der Gaunersprache und der verwand- 
ten Geheim- und Berufssprachen, Straflburg 1901, S. 372, 398.
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Kumpelage (von Kumpel) niachen statt verkehren.
«Sohnchen, mach mit dem nicht Kumpelage, immer ist das bei Direktor 
und Inspektor und schwatzt alles, was es liort.» (H. F  a 1 1 a d a)

Gelumpe statt Bettlerkleidung, Stinkadores — schlechte Zigar- 
ren (aus stinken mit einem spanischen Suffix).

«Hast du. . . wieder deine verfluchten Stinkadores geraueht.» (H. F  a 1 -
1 a d a)

Semantische Umdeutungen dienen auch zur Bildung von Argotis- 
men, so ist verpfeifen fiir denunzieren entstanden.

«Rede nicht so geheimnisvoll, Max», erwiderte Immermann ruhig.
«Du hast mich schon ein paarmal verpfiffen. .Jeder weifi das.» (E . At. R e 
m a r q u e )

Das Wort Dietrich wird fiir Nachschliissel gebraucht.
«Keinen Zettel, keinen Dietrich, kein Geld, keine W a ffe — nichts, was auf 
Flucht oder Aufruhr hindeutet.» (H. F  a 1 1 a d a)

Die Umdeutung spielt auch eine grofie Rolle bei der Bildung der 
argotischen Phraseologismen, z. B. Dicke L u f t — fiir Gefahr, ein 
schwerer J  tinge — fiir einen gefahr lichen Verbrecher.

«Dicke Luft! Rusch!!» (H. F a 1 1 a d a)
Es waren keine schweren Jungen darunter. . , denen man die Freiheit genom- 
men hatte. (H. F  a I 1 a d a)

Auch Entlehnungen dienen zur Bildung von Argotismen. Als 
Quellen gelten besonders das Althebraische und die Zigeunersprache, 
z. B. kapores — fiir tot, koscher — richtig, ganfen — stehlen, daher 
Ganove und Ganoventum.

«Das gauze Leben hier drauflen stinkt mich an. Siehste, Kufalt, ich spiele 
immer den groflen Ganoven, aber ich hab nur tlrei Monate abgerissen.» 
(H . F  a 1 1 a d a)
Es waren. . . nicht die groflen Kanonen des Ganoventums — aber trotzdem, 
trotz Singen und Frohlichkeit, blieben sie doch immer Strafgefangene. 
(H. F  a 1 I a d a)

Zuweilen entstehen Argotismen durch einfache Entstellung von 
Wortern, die ihnen einen fremdartigen, sonderbaren Charakter bei- 
bringt, z. B. Polente aus Polizei.

E r  lauft auf einen dunklen, tiefverschneiten Wald zu. E r mufl sehr rasch 
laufen, die Polente ist auf seiner Spur. (H. F  a 1 I a d a)

Aus dem Zigeunerischen stilepan ‘Gefangnis’ kommt das fehl- 
etymologisch entstellte s lille  Penne mit derselben Bedeutung, daher 
hat sich wahrscheinlich das Wort Penne ‘einfache Herberge’ entwik- 
kelt, das einer Wortfamilie zugrunde liegt: pennen ‘schlafen’, Pen- 
ner und Pennbriider ‘Landstreicher’.

Dabei merkt er, dafl ihn zwei Manner aufmerksam betrachten, ein blasser, 
fuchsgesichtiger, junger und ein alter, gedunsener, mit nur noch ein paar 
Haaren auf der schorfigen Platte. Zwei Pennbriider. (H. F  a 1 1 a d a)



tischen Charakter und werden in der Umgangsspraehe gebraucht, 
was die schone Literatur fixiert. So sind sehon in die Umgangs- 
sprache solche Argotismen wie meschugge ‘wahnsinnig’ aus dem 
Hebrjiischen und Zaster ‘Gold’ aus dem Zigeunerischen eingedrun- 
gen.

«Er ist meschugge», heult Riesenfeld durch die Synkopen des Foxtrotts «Him
melsvater.» (E . M. R e m a r q u e )
Deshalb trifft man hier auch jeden, der genug Zaster hat. herzukommen.
(E . M. R e m a r q u e )

Obwohl das Argot seine Besonderheiten hat, fallt es im Wesent- 
lichen doch mit anderen Jargons zusammen.

Alle drei Jargonarten haben ihre eigentumlichen Merkmale, aber 
eines ist fur sie alle typisch: Sie sind keine Sprachen mit eigenem 
grammatischem und lexikalischem System, sondern nur lexika- 
lische Abzweigungen von der Nationalsprache, die auf ihrem Grund 
und Boden entstanden und mit ihr eng verbunden sind.

A b s c h n i t t  VJ

L E X IK O G  R A P H IE

§ 164. Eine vollstandige, vielseitige Beschreibung des Wort
schatzes ist eine schwere, fast unmogliche Sache. Die verhaltnis- 
maflig vollstandige systematische Analyse des Wortschatzes kann 
nur im Rahmen von Worterbiichern stattfinden. So wird der gan e 
Wortschatz der deutschen Sprache in verschiedenen Worterbiichern 
fixiert. Doch auch hier ist es nicht leicht, alle existierenden Worter 
mit alien Bedeutungen anzugeben, da der Wortschatz jeder Sprache 
ungemein reich und mannigfaltig ist. AuBerdem ist auch folgender 
Umstand nicht zu vergessen: Die mundliche Sprache entwickelt sich 
so schnell, da(3 kein Verfasser vermag, neu entstehende Worter sofort 
in die Worterbiicher einzutragen. Um im Worterbuch registriert zu 
werden, muB das Wort in der Sprache schon langere Zeit existiercn; 
um das Aufsuchen der Worter im Worterbuch zu erleichtern, ord- 
net man sie nach bestimmten Regeln. Diese Regeln werden von 
einem besonderen Zweig der Lexikologie, namlich von der Lexiko- 
graphie, ausgearbeitet. Die Wissenschaft. die sich mit dem Zusam- 
menstellen von Worterbiichern beschaftigt, hei!3t L e x i к о g r a- 
p h i e (vongrch. lexikon — ‘Worterbuch’, grapho — ‘ich schreibe’, 
eigentlich ‘Wortbeschreibung’, da das ganze Wortmaterial einer 
Sprache in den Worterbiichern gesammelt und systematisiert wird).

9 A . Искоз, A JleiiKOBij
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Die Lexikographie als ein besonderer Zweig der Lexikologie 
irbeitet die Theorie der Zusammenstellung von Worterbiichern aus 
und begriindet wissenschaftlich die Typen der Worterbucher. 1

Auf3erdem beschaftigt sie sich mit dem Sammeln, Einordnen, 
Charakterisicren und Beschreiben des Wortschatzes von verschie
denen Standpunkten aus (vom Standpunkt der Herkunft, der Be
deutung, der Schreibweise usw. aus). Dementsprechend gibt es viele 
Worterbucher, die den Wortschatz fixieren, systematisieren und 
charakterisicren. Alle Worterbucher der deutschen Sprache lasscn 
sich in zwei Hauptgruppen einteilen: e i n s p r a c h i g e  und 
z w e i s p r a c h  i g e Worterbucher. Jede dieser Arten zerfal It 
ihrerseits in Abarten.

К a p i t e I 24

Einsprachige Worterbiicher

Die cinsprachigen, den Wortschatz dieser oder jener Sprache 
einschlieBcnden Worterbucher werden in drei Gruppen eingeteilt: 
in erlauternde, enzyklopadische und orthographisch-orthoepische.

§ 165. E r l a u t e r n d e  W o r t e r b u c h e r .  Unter erlau- 
ternden Worterbiichern vcrstehcn wir verschiedene etymologische, 
synonymische, phraseologische Worterbucher und Fremdworter- 
biicher.

Erlauternde Worterbucher umfassen alle Worterbiicher der deut
schen Sprache, die die Worter von verschiedenen Sprachaspekten 
erlautern, kommentieren, daher hei(3en sie auch к о m m e n t i e - 
r e n d  e W o r t e r b i i c h e r .  Diesen Worterbiichern liegt das 
einheitliche (reale) SprachbewuStsein eines bestimmten Kollektivs 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zugrunde, wie L. W. Stscherba in 
seinem Artikel «Versuch einer allgeineinen Theorie der Lexikogra
phie» schreibt» .2

Eine besondere Abart der letzteren bilden e t y m o l o g i 
s c h e  W o r t e r b i i c h e r ,  deren Aufgabe darin besteht, die 
zu erlauternden Worter vom Standpunkt ihrer Etymologie (d. h. 
ihrer Herkunft, Entwicklung und genetischer Beziehungen zu ande
ren Wortern) aus zu charakterisieren. Das beste und gebrauchlichste 
Worterbuch dieser Art ist das Etymologische Worterbuch der deut-

1 Л.  В.  Щ е р б а ,  Опыт общей теории лексикографии, — «Известия АН  
СССР», О Л Я , вып. 3, 1940; Лексикографический сборник, вып. I — И, ГИС, М., 
1957.

- Л. В. Щ е р б а ,  Опыт общей теории лексикографии, — «Известия АН  
СССР», О Л Я , вып. 3, 1940, стр. 90.
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schen Sprache von F. Kluge. 1 Dieses Worterbuch unifaf.it deutsche 
Worter und manche Entlehnungen. Auf3erdem sind in ihrn auch 
einige im allgemeinen Deutsch gebrauchliche Argotismen und Dia- 
lektismen vorhanden In dieses Worterbuch sind auch manche 
Archaismen eingetragen. Die Worter sind alphabetisch geordnet und 
folgenderweise beschrieben: zuerst steht das betreffende Wort iu der 
modernen Gestalt mit Angabe des grammatischen Geschlechts, dann 
seine mittelhochdeutsche unci althochdeutsche Form, wenn das 
betreffende Wort zu jener Zeit existierte; es werden da seine Bedeu
tungen, die jetzigen und friiheren, seine Lntsprechungen in germa- 
nischen und in anderen indoeuropaischen Sprachen angegeben: das 
Worterbuch zeigt auch, inwiefern das Wort mit anderen Wortern 
der deutschen Sprache sinnverwandt und vergleichbar ist.

Das sprachliche Material ist sorgf alt ig analysiert, zweifelhafte 
Falle sind vorsichtig behandelt. Im ganzen ist das Worterbuch in 
Hinsicht auf die etymologische Analyse verhaltnismafiig zuverlas- 
sig, was man nicht von jedem etymologischen Worterbuch sagen 
kann.

Als Illustration nehmen wir die Beschreibung des Wortes Zimmer. 
Bei F. Kluge linden wir mittelhochdeutsche und althochdeutsche 
Formen des Woites: ahd. zitnbar, mhd. zimber in der Bedeutung 
‘Baumholz’, ‘Holzbau’, ‘Wohnung’, ‘Zimmer’. Die Grundbedeu- 
tung des Substantivs war eigentlich ‘Holzmaterial zum Bauen’. 
Hier sind auch Entsprechungen in anderen germanischen Sprachen 
notiert: a!tsachs. timbar, ndrl. timmer, angls.. engl. timbar, alt- 
nordd. timbr\ dazu sind auch Anweisungen auf Beziehungen zu 
anderen indoeuropaischen Sprachen vorhanden, da das betreffende 
Wort mit lat. domus, grch. domos, sskr. dama, altslaw. donu'i ‘Haus’ 
(eigentlich ‘Bau aus Holz’) urverwandt ist. F. Kluge fiihrt noch 
andere genetisch verwandte deutsche Worter an: ahd.-mhd. zimberen, 
nhd zimmern ‘erbauen’. So bekommt der Leser im allgemeinen eine 
voile Vorstellung von der Etymologie und Entwicklung des Wortes 
Zimmer.

Das Worterbuch von F. Kluge hat einen grofien Anhang, wo 
der Leser ein umfangreiches Wortregister finden kann, das nach 
den Entwicklungsperioden der deutschen Sprache und nach der 
Herkunft eingeteilt ist. Das zweite Verzeichnis umfafit die bespro- 
chenen Worter aus dem griechischen, lateinischen, italienischen, 
franzosischen und englischen Sprachschatze.

Eines der umfangreichsten historischen erlauternden Worter- 
biicher ist das Deutsche Worterbuch von J .  und W. Grimm. 2 Dieses 
Worterbuch sollte den gesamten Wortschatz der geschriebenen dent -

1 Erste und zweite Auflage 1881 — 1883. Die fiinfzehnte vollig neubearbritcle 
Auflage ist von seinein Schuler und Nachfolger A. Gotze vorbereitet und ist in Mer
lin 1951 erschienen. Die lel/te 18. Auflage wurde in Berlin 1901) veroffentliclit.

2 J .  u. W. G r i in in. Deutsches Worterbuch, Leipzig 1852— 1901.
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schen Sprache seit friihneuhochdeutschei Zeit enthalten. Die Ver- 
fasser haben die Herausgabe ihres Worterbuches 1854 angefaugen 
und nur 4 Bande zu Ende gefiihrt. Jetzt wird die weitere Zusarn- 
menstellung dieses Worterbuches fortgesetzt. An dieser Arbeit betei- 
ligen sich viele deutsche Gelehrte unter der allgemeinen Leitung 
von Th. Frings. 1 Die Arbeit an diesem Worterbuch wurde erst 1961 
beendet. Bei einer so langen Erarbeitungszeit waren selbstverstand- 
lich in den ersten Banden manche Worter und Wortverbindungen 
schon veraltet, manche neue fehlten aber. So entschied sich die 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin und die Akademie 
der Wissenschaften zu Gottingen fiir eine Neubearbeitung des Wor
terbuches. Die erste Lieferung («А — Abenteuer») erschien Ende 1965. 
In diesem Worterbuch sind die Worter einer ausfiihrlichen histori- 
schen Analyse hinsichtHch der Herkunft des Wortes und seiner 
semantischen Entwicklung im Laufe der ganzen Sprachgeschichte 
unterworfen. Hier wird auch sein Gebrauch in der modernen deut
schen Sprache geschildert. So sind der Analyse des Wortes lassen 
14 Seiten gewidmet.

Als ein edit erlauterndes Worterbuch gilt das «Deutsche Worter
buch» von Hermann Paul. 2 Wir finden hier eine allseitige Analyse 
der Worter mit Beriicksichtigung ihres jetzigen Zustandes. Der Ver- 
fasser gibt auch einige historische und etymologische Erlauterungen 
der Worter. Obwohl in diesem Worterbuch manchmal eine griind- 
liche historische Erklarung der Worter anzutreffen ist, kann man es 
aber nicht als ein rein historisches Worterbuch bezeichnen, denn 
H. Pauls Hauptaufgabe war, eine vollstandige Betrachtung des 
Wortgebrauchs in der gegenwartigen Schriftsprache zu geben. Dieses 
Worterbuch kann auch nicht als rein etymologisches gelten.

Im Vergleich zu dem Worterbuch von F. Kluge stellt der Ver- 
fasser sich auch eine ganz neue Aufgabe; fiir ihn ist es natnlich 
wichtig, nicht die Etymologie der zu erklarenden Worter zu erlau- 
tern, sondern vor allem auch die einzelnen Tatsachen des Wort
gebrauchs in Zusammenhang zu bringen und, wo es notig ist, das 
Verhaltnis der verschiedenen Verwendungsweisen darzulegen. Des- 
wegen halten wir das «Deutsche Worterbuch» von H. Paul fiir ein 
erklarendes Worterbuch mit historischen und etymologischen Anga- 
ben. Es steht sozusagen in der Mitte zwischen dem Worterbuch von 
F. Kluge und von J .  und W. Grimm.

1 Naheres siehe Jahrbuch der deutschen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin 1952— 1953, Akademie-Verlag, Berlin 1955, S. 57 ff.; В . М. Ж и р м у н -  
c к и й, Деятельность Института немецкого языка и литературы Германской 
академии наук. — «Вопросы языкознания», 1955, №  3, стр. 150— 151.

3 Erste Auflage 1896. Die vierte Auflage, von K. Euling mit einzelnen Veran- 
derungen in Hinsicht auf den heutigen Stand des Wissens vorbereitet, erschien im 
Jahre 1935. Dieses sehr interessante Worterbuch wurde in der 7. Auflage 1960 in 
Halle (Saale) herausgegeben.
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Es ist interessant, die Analyse des Wortes Zimmer von H. Paul 
mit der schon erwahnten von F. Kluge zu vergleichen. H Paul gibt 
nur die mittelhochdeutsche Form des Wortes an — mhd. zimber — 
mit der Anweisung, da!3 dieses Wort gemeingermanisch (engl. tim 
ber) und mit grch. domos, lat. dumus verwandt ist. Er bemerkt, dat3 
die Grundbedeutung ‘Baumholz’ bis in die neuere Zeit landschaft- 
lich ist. Weiterhin bezeichnet das Wort ‘etwas aus Bauholz Zusam- 
mengefiigtes’. H. Paul gibt auch die Bedeutung dieses Wortes 
zugleich mit Gezimmer in der Bergmannssprache an, namlich ‘Holz- 
bekleidung der Stollen’. Es wird die erweiterte Bedeutung des Wor
tes Gezimmer angegeben, und zwar ‘die aus Holz zusanunengefiigte 
Grundlage eines Gebaudes oder eines Teiles desselben’. Ferner gibt 
H. Paul den Gebrauch dieses Wortes bei Luther, Moser, Arndt und 
endlich seinen allgemein iiblichen jetzigen Gebrauch an.

Aul3er diesen drei wichtigsten Worterbiichern gibt es auch andere, 
die aber nicht so gebrauchlich sind.

Zu historischen erlauternden Worterbiichern gehort auch das 
«Deutsche Worterbuch» von M. Heyne, das aus 3 Banden besteht. 
In diesem Worterbuch wird die historische Entwicklung der Worter 
beschrieben; der rein etymologischen Analyse wird aber wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt.

In dem «Deutschen Worterbuch» von K. Weigand — H. Hirt 
(in 2 Banden) werden Dialektismen und Entlehnungen angegeben, 
wodurch dieses Worterbuch an Interesse gewinnt.

Eine besondere Stellung nimmt das Worterbuch von A. Pinloche 
ein. Obwohl es «Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache» 
heif3t, ist es eigent 1 ich nur ein erlauterndes Worterbuch, da es nach 
wortbildenden Wortgruppen geordnet ist und sich eigentlich sehr 
wenig mit der Etymologie der Worter befaBt.

Es existieren noch erlauternde Worterbiicher «Handwortcrbuch 
der deutschen Sprache» von D. Sanders und E. Wiilfing und «Deut
sches Worterbuch» von L. Mackensen. 1 Dieses Worterbuch ist als 
eines der neusten Worterbiicher fiir den breiten Leserkreis von 
Bedeutung, da es sehr umfangreich ist und viel Aufmerksamkeit 
der Erlauterung aller Bedeutungen jedes einzelnen Wortes schenkt. 
Aufierdern beriicksichtigt es die Rechtschreibung der deutschen 
und Fremdworter.

1963 erschien ein neues etymologisches Worterbuch, das sich 
mit der Analyse der Herkunft des deutschen Wortschatzes befaBt. 2 
Die Worter sind alphabetisch geordnet. Am Ende des Buches be- 
findet sich ein Register dei Worter, die nicht im Rahmen des Alpha

1 L  M a c k e n s e n ,  Deutsches Worterbuch, 4. verb. Aufl., Baden-Baden 
1962.

- D u d e  n, Etymologie, Herkuriftsworterbuch der deutschen Sprache, bear- 
beitet von der Dudenredaktion unter Leitung von P. Grebe, Dudenverlag, Mann
heim 1963.
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bets stehen, aber zusarnmen mit den stammverwandten Stichwortern 
behandelt werden. In diesem Worterbuch werden neben den deut
schen Wortern auch die haufigsten Frerndworter beriicksichtigt, 
weil gerade bei ihnen das Fragebediirfnis gro(3 ist. Fast bei jedem 
behandelten Wort ist angegeben, seit wann es verwendet wird:

Kollektion w «Mustersammlung (von Waren); Auswahb (18. Jh .; aus frz 
collection <^lat collectio «Aufsammeln, Sammlung»).

Sonderbar und tendenzios sind aber manche Worter erlautert, 
z. B. das Wort kollektiv:

kollektiv «gemeinsam, gemeinschaftlich, gruppenweise; umfassend» (aus tat. 
collektivus «angesammelt»). Letzteres lebt besonders in Zus. К  о 1 1 e к - 
t i v s с Ii u I d und in dem j ungen durch das Russ, vermittelten Sub
stantiv K o l l e k t i v  s. «Arbeits- und Produktionsgemeinschaft (bes. 
in der kommunistischen Wirtschaft; z. B ., Kolcbose)».

1961 begann ein neues Worterbuch der deutschen Gegenwarts- 
sprache zu erscheinen. 1 Das ist auch ein erlauterndes Worterbuch, 
es strebt die Bedeutung des Wortes, seine stilistische Kennzeich- 
nung, seine grammatische Kennzeichnung und seine Verwendung im 
Satz zu geben. Gebrauchliche Frerndworter werden hier auch beriick- 
sichtigt. Im grofien Vorwort werden verschiedene Hinweise zur 
Benutzung des Werkes gegeben. Zur Zeit erschien die 17. Lieferung 
(der Buchstabe — F).

Von besonderem Interesse ist das Worterbuch der «Worter und 
Wendungen», herausgegeben von E. Agricola unter der Mitwirkung 
von H. Corner und R. Kufner. 2 Es ist eine Art eines Nachschlage- 
buches. Wie der Verfasser selbst sagt, ist dieses Nachschlagewerk 
«zum deutschen Sprachgebrauch» bestimmt. Das Worterbuch um- 
faf3t nicht nur deutsche Worter, sondern auch Entlehnungen, vor allem 
Internationalismen. Die Stichworter (Substantive, Adjektive, Ver- 
ben) sind alphabetisch geordnet. Das Buch ist mit einer «Hinweise 
fur den Benutzer» und mit «Einfiihrung in die Probleine der Rede- 
wendungen» versehen. Das erste ist fiir den breiten Leserkreis be
stimmt, das zweite fiir die Leser, die sich mit linguistischen Fragen 
befassen. Das Worterbuch bezieht sich nicht nur auf die Worter 
und ihre Bedeutungen, sondern zeigt auch, wie die Worter des allge
meinen deutschen Wortschatzes zu sprachlichen Wendungen (Wort- 
verbindungen) verkniipft werden konnen. Die Verkniipfungsmoglich- 
keiten des Wortes werden im Zusammenhang eines Teilsatzes, manch- 
rnal eines vollstandigen Satzes, aber immer in den typischen 
Verbindungen vorgefiihrt. Auf diese Weise lernt der Leser die Worter

1 Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache, herausgegeben von В  Klap- 
penbach u. W . Steinitz, Akademie-Verlag, Berlin 1961— 66.

2 E. A g r i с о 1 a, Worter und Wendungen. Worterbuch zum deutschen 
Sprachgebrauch, 2. verb. Aufl., V E B  Bibliographisches Institut, Leipzig 1965.
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im vvirklichen Sprachgebrauch kennen, was von grower Wichtig 
keit ist.

Geburtstag, der: der 30. G. (der Tag, an demjmd. das 30. Lebensjahr vollen 
det) I! seinen [50.1 G. feiern, begehen; seinen 90. G. nocli erleben; jrndn 
zum G. einladen. begliickwiinschen; jmdrn. zum G. gratulieren; herzliclu 
Gliickwiinsche zum G.!

Novelle^lie: eine historische, realistische, romantische, satirische, span 
nende,’ ausgezeichnete, gute, iangweilige, schlechte, schlecht gebaute, 
dilettantische N.; eine N. politischen Inhalts /mit politischem Inhalt j| 
der Stoff der N. stammt aus der Gegenwart, ist der Gegenwart entnommen, 
ist frei erfunden; eine/an einer N. schreiben; eine, in einer N. lesen; ei 
schreibt, verfafit Novellen [und Romano], hat einen Band [m it] Novellen 
herausgegeben, illustriert.

Da die meisten angeftihrten Stichworter mehrdeutig sind, was 
iibrigens fiir viele Worter charakteristisch ist, versucht das Worter
buch, den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bedeutungen 
eines Wortes und den zu jeder Bedeutung gehorenden Redewen- 
dungen darzulegen, z. B.:

international: die internationale Arbeiterbewegung; die internationalen 
Beziehungen; der Kampf fiir die internationale Verstandigung; der inter
nationale Eisenbahn-, Luftverkehr; die Internationalen Brigaden (in 
Spanien 1936— 39); die Internationale Frauenfoderation; die Internatio
nale Friedensfahrt; der Internationale Frauentag, Friedenspreis; das Inter 
nationale Rote Kreuz; die Internationale [Arheiterassoziation |; die Inter
nationale (ein Kampflied)

nennen: 1. ( einen Namen geben) wie werdet ilir das Kind n.?; es wire! 
nach seinem Onkel genannt; sie heiflt Charlotte, aber man nennt sie 
Lotte — 2. (den Namen sagcn, erwiihncn) nenne [mil l die Nebenfliisse 
der Elbe, den Titel des Buches!; ich werde, kann dir den Namen nicht n.; 
er, sein Name wird viel, lobend genannt; von den Dichtern dieser Zeil 
w ill ich nur Goethe und Schiller n.; icli kenne die genannten Personen, 
Gegenstande nicht — 3. ( als etwas bezeichnen) und so etwas nennt sich 
nun Liebe, Gerechtigkeit, Sonntag! (iron); er nennt sicli Dichter, Kiinstler 
(iron); er wurde der Weise genannt; man nannte ihn gerecht, weise; man 
kann sie [nicht] hiibsch n.; ich muB ihn grausam n.; etwas sein eigen n. 
(besitzen) — 4. ( iibertr) das Kind beim rechten Namen n. (umg; etwas 
offen aussprechen)

nervos: I. (das Nervensystem betrefjend) ein nervoser Reflex; eine ner- 
vose Krankheit; nervose Storungen — 2. ( reizbar, erregt, aufgeregt) 
nervdse Hast; ein nervdser Atensch || sie ist [heute wieder] sehr n.; der 
Larm macht mich ganz n.

Alle Worter und Wendungen, die nicht zu der allgemeinen 
deutschen Sprache gehoren, werden mit stilistischen Hinweisen 
versehen:

Pegasus, der: den P. satteln, besteigen, reiten (umg, scherzh; dichten, Verse 
schreiben)

Pudel, der: 1. ein weifier schwarzer P; ein gelehriger P.; er stand da, zog 
ab wie ein begossener P. (umg; betriibt, enttauscht)— 2. ( iibertr) das 
also war, das w'ar, ist [also] des Pudels Kern! (das Wesentliche, der 
wahre Grund)
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Quark, der: 1 Q. bereiten, anriihren, essen, |В utter und] Q. aufs Brot 
streichen — 2 ( iibertr) misch dich nicht in jeden Q !  (umg, kiimmere 
dicii nicht um alles!); kiimmere dich nicht um jeden Q.! (umg-, um jede 
Kleinigkeit); das geht dich einen Q. (umg-, nichts) an!, reg dich nicht 
bei jedein, liber eden Q. (umg-, liber ede Kleinigkeit) auf!; er versteht 
einen, den Q. (umg\ nichts) davon

Der Begriff W e n d u n g ist aber in dem Buch sehr weit 
gefa(3t. Unter den Wendungen verstehen die Verfasser nicht nur die 
freien und haufig auftretenden Wortverbindungen, sondern auch die 
mehr oder weniger festen stehenden Redensarten und sogar die 
ganzlich erstarrten Wortfiigungen mit voller Umdeutung des Ge- 
samtsinnes:

Puppe, die: 1. ( Spielzeug) mit der P., mit Puppen spielen; sie zog ihre P. 
an; einem Kind eine P. schenken; jmdn. wie eine P. behandeln — 2. (zu- 
sammengestellte Getreidegarben) die Garben in Puppen setzen; das Getreide 
steht [schon] in Puppen — 3. (Entwicktungsstufe der Insekten) die Raupe 
verwandelt sich in eine P. (besser verpuppt sich); der Schmetterling ent
wickelt sich in der, als P. — 4. ( iibertr) das, sie ist eine nette, toile P. 
(umg\ ein nettes, attraktives Madchen); sie ist [nur] ein Piippchen (umg-, 
ein [nur] niedliches Madchen ohne innere Werte); er ist eine willenlose P. 
[in ihren Handen]; bis in die Puppen (umg-, sehr lange, iibermafiig, bis 
tief in die Nacht) zechen, feiern; er sell la ft bis in die Puppen (umg-, weit 
in den Morgen hinein)

Region, die: 1. die R. des ewigen Schnees, die Regionen der Tundra; die 
Tierwelt der alpinen R. — 2. ( iibertr ) in hoheren Regionen schweben 
(umg, iron: vvirklichkeitsfern leben)

Rose, die: 1. (B liite , Pflanze ) eine [dunkel-J rote, gelbe, weifie, spate, 
hochstammige, wilde, knospende, bliihende, frische, welke, [stark] duf- 
tende R .; die letzte R. [des Jahres] :!j die R . ist aufgeb 1 iiht, hat sich geoff- 
net; die Roser. [verJbluhen, [ver]welken, eine R . abschneiden, [ab] 
brechen; icli liabe die Rosen in die, eine Vase gestellt; jmdm [rote] Rosen 
schenken; sie erbliiht wie eine R ., ist schon wie eine junge R. [poet) — 
2. (Krankheit) sie hat die R . [im Gesicht] — 3. ( iibertr) wir waren nicht 
auf Rosen gebettet (umg-, es ging uns nicht gut)

Die Hinweise fiir den Benutzer verhelfen dem Leser sich in 
diesem Nachschlagewerk zurechtzufinden.

In der Einfuhrung in die Probleme der Redewendungen erlau- 
tert Dr. E. Agricola verschiedene hochst wichtige lexikologische 
Probleme; Wortform und Wortbedeutung, Wort und Worter, Wor
ter und Bedeutungen, Einteilung der Wortverbindungen in freie, lose 
und feste Verbindungen und sell 1 iefdlich Worter, Wendungen und 
Stilschichten Das alles macht dieses Werk zu einem niitzlichen 
Handbuch fiir alle sich fiir die Sprache interessierenden Menschen,

L ider ist dieses 'nteressante Buch unserer Meinung nach nicht 
mangelfrei: es fehlen Hinweise auf die Au_sprache und Herkunft der 
Frerndworter — z. B. Rendezvous, Revue, Sabotage, Saboteur. Sti- 
listische Hinweise sind nicht differenziert' die Anmerkung umg — 
umgangssprachlich ist zu weit gefaBt; mit dieser Anmerkung sind 
nicht nur Worter mit dem wirklich umgangssprachlichen Gebrauch
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versehen, wie — dr in statt darin, sondern auch Worter mit grober 
stilistischer Farbung, z. B. Schmiere [stehen] — aus dem Rot- 
welsch (aus der Gaunersprache). Dies vermindert aber den grofien 
Wert dieses Nachschlagebuches nicht.

Es sind ncch sogenannte ideologische Worterbiichei zu erwahnen. 
In diesen Worterbiichern werden die Worter nicht nach dem Al
phabet eingeordnet, sondei n nach dem semantischen Prinzip, d. h. 
nach den semantischen Beziehungen dei Worter zueinander. Zu 
solchen gehoren «Deutscher Sprachschatz, geordnet nach Begriffen» 
von D. Sanders und «Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen» 
von Fr. Dornseiff. 1

Im Worterbuch von Dornseiff sind alle Worter nach vielen 
Themen geordnet, z. В.: 1. Anorganische Welt, Stoffe; 2. Pflanze, 
Tier, Mensch (Korperliches); 3. Raum, Lage, Form usw.

Das Worterbuch enthalt auch ein groBes Generalregister, das 
dem Leser verhiift das notige Wort zu linden.

§ 1 вб. Zu den einsprachigen Worterbiichern gehoren auch Fremd- 
worterbiicher, z. B. «Deutsches Fremdworterbuch» von H. Schulz, 
fortgefiihrt von O. Basler, «Fremdworterbuch» von P. F. L. Hoff 
mann, neubearbeitet von Matthias; unlangst sind in der DDR die 
umgearbeitete und gekiirzte Auflage des «Volksfremdworterbuches» 
von W. Liebknecht und das Worterbuch der Fremdworter heraus- 
gegeben worden. 2 Das letzte Worterbuch stellt sich zum Zie! bei der 
Erlauterung des Fremdgutes deutsche Varianten, dort, wo es moglich 
ist, anzufuhren. Die Herausgeber sind der Meinung, da!3 «. . .man 
da, wo inhaltsgleiche deutsche Worter zur Verfiigung stehen, selbst- 
verstandlich auf Fremdworter verzichten soil,. .» 3 Das Worterbuch 
ist aber keineswegs ultrapuristisch und behalt alle eingebiirgerten 
Entlehnungen. Leider unterscheidet es echte Fremdworter von den 
International ismen und von den assimilierten Wortern nicht (siehe 
unsere Einteilung von Entlehnungen, S. 108— 111). So enthalt 
dieses Worterbuch neben den wirklichen Fremdwortern: die Kas/ag- 
netie, der Kaviar, die Kartonage auch solche, die langst ihren fremd- 
artigen Charakter verloren haben und vom Standpunkt der moder
nen deutschen Sprache zu den deutschen Wortern gezahlt werden: 
der Karzer, die Kaste, die Kasse, die Klasse, die Klamntte\ daneben

1 D. S a n d e r s. Deutscher Sprachschatz geordnet nach Begriffen des passen- 
deri Ausdrucks, Bd. 1 u. I I ,  Hamburg 1875— 1877; J .  F  r. D o r n s - e i f f ,  
Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 5. Aufl., Berlin 1959.

2 W . L i e b k n e c h t s  Volksfremdworterbuch, Neue umgearbeitete und 
gekiirzte Aufl., Berlin, 1953 und noch zwei Worterbucher: Fremdworterbuch, Bib- 
liographisches Institut, Leipzig 1963 und Fremdworterbuch, Verlag Enzyklopadie, 
Leipzig 1954.

3 Ebenda, Vorwort.
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Quark, der: 1 Q. bereiten, anriihren, essen, |Butter und] Q. aufs Brot 
streichen— 2 (iibertr) misch dich nicht in jeden Q !  (umg: kiirnmere 
dich nicht um alles!); kiimmere dich nicht um jeden Q ! (umg\ um jede 
Kleinigkeit); das gelit dich einen Q. (umg; nichts) an!, reg dich nicht 
bei jedem, iiber _eden Q. (umg; iiber 'ede Kleinigkeit) auf!; er versteht 
einen, den Q. (umg; nichts) davon

Der Begriff W e n d u n g ist aber in dem Buch sehr weit 
gefal3t. Unter den Wendungen verstehen die Verfasser nicht nur die 
freien und haufig auftretenden Wortverbindungen, sondern auch die 
mehr oder weniger festen stehenden Redensarten und sogar die 
ganzlich erstarrten Wortfiigungen mit voller Umdeutung des Ge- 
samtsi lines:

Puppe, die: I. (Spielzeug) mit der P., mit Puppen spielen; sie zog ihre P. 
an; einem Kind eine P. schenken; jmdn. wie eine P. behandeln — 2. (zu- 
sammengestelite Getreidegarben) die Garben in Puppen setzen; das Getreide 
steht [schon] in Puppen — 3. (Entwicktungsstufe der Insekten) die Raupe 
verwandelt sich in eine P. (besser verpuppt sich); der Schmetterling ent
wickelt sich in der, als P. — 4. ( iibertr) das, sie ist eine nette, tolle P. 
(umg; ein nettes, attraktives Madchen); sie ist [nur] ein Piippchen (umg; 
ein [nur] niedliches Madchen ohne innere Werte); er ist eine willenlose P. 
[in ihren Handenl; bis in die Puppen (umg; sehr lange, iibermafiig, bis 
tief in die Nacht) zechen, feiern; er schlaft bis in die Puppen (umg; weit 
in den Morgen hinein)

Region, die: 1. die R . des ewigen Schnees, die Regionen der Tundra; die 
Tierwelt der alpinen R. — 2. (iibertr ) in hoheren Regionen schweben 
(umg, iron; wirklichkeitsfern leben)

Rose, die: 1. (Bliite, Pflanze) eine [dunkel-] rote, gelbe, weifie, spate, 
hochstammige, wilde, knospende, bliihende, frische, welke, [stark] duf- 
tende R .; die letzte R. (des Jahres] || die R . ist a uf geb 1 ii lit, hat sich geoff- 
net; die Rosen [verjbliihen, [ver]welken, eine R . abschneiden, [ab] 
brechen; ich habe die Rosen in die, eine Vase gestellt; jmdm. [rote] Rosen 
schenken; sie erbliiht wie eine R ., ist schon wie eine junge R. (poet) — 
2. ( Krankheit) sie hat die R. [im Gesichtl — 3. (iibertr) w ir waren nicht 
auf Rosen gebettet (umg; es ging uns nicht gut)

Die Hinweise fiir den Benutzer verhelfen dem Leser sich in 
diesem Nachschlagewerk zurechtzufinden.

In der Einfiihrung in die Probleme der Redewendungen erlau- 
tert Dr. E. Agricola verschiedene hochst wichtige lexikologische 
Probleme: Wortform und Wortbedeutung, Wort und Worter, Wor
ter und Bedeutungen, Einteilung der Wortverbindungen in freie, lose 
und feste Verbindungen und schliettlich Worter, Wendungen und 
Stilschichten Das alles macht dieses Werk zu einem ntitzlichen 
Handbuch fiir alle sich fiir die Sprache interessierenden Menschen.

L' ider ist dieses mteressante Buch unserer Meinung nach nicht 
inangelfrei: es fehlen Hinweise auf die Atbsprache und Herkunft der 
Frerndworter — z. B. Rendezvous, Revue, Sabotage, Saboteur. Sti- 
listische Hinweise sind nicht differenziert' die Anmerkung umg — 
umgungssprach I ich ist zu weit gefa!3t; mit dieser Anmerkung sind 
uicht nur Worter mit dem wirklich umgangssprachlichen Gebrauch



Einsprachige Worterbiicher 273

versehen, wie — dr in statt darin , sondern auch Worter mit grober 
stilistischer Farbung, z. B. Schmiere [stehen) — aus dem Rot- 
welsch (aus der Gaunersprache). Dies vermindert aber den groBen 
Wert dieses Nachschlagebuches nicht.

Es sind noch sogenannte ideologi.sche Worterbuchei zu erwahnen. 
In diesen Worterbiichern werden die Worter nicht nach dem Al
phabet eingeordnet, sondei n nach dem semantischen Prinzip, d. h. 
nach den semantischen Beziehungen dei Worter zueinander. Zu 
solchen gehoren «Deutscher Sprachschatz, geordnet nach Begriffen» 
von D. Sanders und «Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen» 
von Fr. Dornseiff.1

Im Worterbuch von Dornseiff sind alle WTorter nach vielen 
Themen geordnet, z. В.: 1. Anorganische Welt, Stoffe; 2. Pflanze, 
Tier, Mensch (Korperliches); 3. Raum, Lage, Form usw.

Das Worterbuch enthalt auch ein groBes Generalregister, das 
dem Leser verhilft das notige Wort zu finden.

§ 166. Zu den einsprachigen Worterbiichern gehoren auch Fremd- 
worterbiicher, z. B. «Deutsches Fremdworterbuch» von H. Schulz, 
fortgefiihrt von O. Basler, «Fremdworterbuch» von P. F. L. Hoff 
mann, neubearbeitet von Matthias; unlangst sind in der DDR die 
umgearbeitete und gekiirzte Auflage des «Volksfremdworterbuches» 
von W. Liebknecht und das Worterbuch der Fremdworter heraus- 
gegeben worden.2 Das letzte Worterbuch stellt sich zum Zie! bei der 
Erlauterung des Fremdgutes deutsche Varianten, dort, wo es moglich 
ist, anzuffihren. Die Herausgeber sind der Meinung, daB «. . .man 
da, wo inhaltsgleiche deutsche Worter zur Verfiigung stehen, selbst- 
verstandlich auf Fremdworter verzichten soli,. .» 3 Das Worterbuch 
ist aber keineswegs ultrapuristisch und behalt alle eingeburgerten 
Entlehnungen. Leider unterscheidet es echte Fremdworter von den 
Internationalismen und von den assimilierten Wortern nicht (siehe 
unsere Einteilung von Entlehnungen, S. 108— 111). So enthalt 
dieses Worterbuch neben den wirklichen Fremdwortern: die Kas/ag- 
nette, der Kaviar, die Kartonage auch solche, die langst ihren fremd- 
artigen Charakter verloren haben und vom Standpunkt der moder
nen deutschen Sprache zu den deutschen Wortern gezahlt werden: 
der Karzer, die Kciste, die Kasse, die Klasse, die Klamntte; daneben

1 D. S a n d e r s .  Deutscher Sprachschatz geordnet nach Begriffen des passen- 
den Ausdrucks, Bd. I u. I I ,  Hamburg 1875— 1877; J .  F  r. D o m s - e i f f ,  
Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 5. Aufl., Berlin  1959.

2 W. L i e b k n e c h t s  Volksfremdworterbuch, Neue umgearbeitete und 
gekiirzte Aufl., Berlin, 1953 und noch zwei Worterbucher: Fremdworterbuch, Bib- 
liographisches Institut, Leipzig 1963 und Fremdworterbuch, Verlag Enzyklopadie, 
Leipzig 1954.

3 Ebenda, Vorwort.
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stehen auch die sehr gebrauchlichen Internationalismen, ohne jede 
Anmerkung: das K ilo , das Kino, die Katode.

Schliel3!ich ist auch das Fremdworterbuch von J .  Ch. Heyse 1 
zu erwahnen. Das ist ein verdeutschendes und erklarendes Fremd
worterbuch mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung der 
Worter, mit Angaben der Abstammung und Bildung.

Aventiire, f. fr. (spr. awangtiihr, ml. adventura, v. advenire, fr. avenir ‘sich 
ereignen’) ein Abenteuer (mhd. aventiure, f. — spr. awentiire — zugleich 
die begeisternde Muse der mittelhochdeutschen Heldendichter) eine auBer- 
gewohnliche und unvermutete Begebenheit, ein seltsamer Vorfall usw.

§ 167. S у П О n y m i s c h e  W o r t e r b i i c h e r .  Synony- 
rnische Worterbiicher systematisieren und erlautern synonymische 
Wortreihen.

Eines der gebrauchlichsten synonymischen Worterbiicher ist das 
«Synonymische Handworterbuch der deutschen Sprache» von 
J .  A. Eberhard. 2 Wie der Verfasser in seinem Vorwort zur ersten 
Auflage selbst sagt, interessieren ihn nicht etymologische Studien 
der Worter, sondern deren semantische Beziehungen zueinander, und 
zwar synonymische Wortreihen. Die Synonyme sind in diesem 
Worterbuch in alphabetischer Ordnung nach einem beliebigen Glied 
der synonymischen Reihe geordnet. In diesem Worterbuch werden 
die Bedeutungen der Synonyme und ihr Gebrauch im Kontext 
erklart. Aber man mul3 den Umstand in Betracht ziehen, dal3 der 
Verfasser zuweilen solche Wortgruppen als Synonyme anftihrt, die 
sich semantisch irgendwie einander nahern, doch keinesfalls syno- 
nymisch sind, was uns zur Vorsicht beim Gebrauch dieses Worter- 
buches mahnt. Das sehen wir an solchen Wortern wie antreffen, 
auf etwas stofien, finden oder Aufklarung, Gelehrsamkeit, Wissen
schaft und Ausdruck, Wort u. v. a.

Ein synonymisches Worterbuch ist auch das «Volkstiimliche 
Worterbuch der deutschen Synonyme» von P. F. L. Hoffmann. 3 
Aber der Verfasser versteht unter den Synonymen manchmal solche 
Worter, die nur thematisch nah zueinander stehen, sonst keine Syno
nyme sind; z. B. erkennenfkennen/anerkennen; Erlaubtiis/Urlaub-, 
ernst/streng-, Fackel/Kerze/Lampe-, Inhalt/Stoff', Strophe/Vers.

Jedoch fehlen in diesem Worterbuch manchmal in einigen Syno- 
nymenreihen entlehnte Worter, z. B. in der Gruppe Geruch/Gestank/ 
Duft gibt es das Wort Aroma nicht; in der Gruppe Dom/Kirche/ 
Kapelle/Tempe! fehlt das Wort Kathedrale u. a. m.

1 J .  С h. H  e у s e s Fremdworterbuch, neu bearbeitet von O. Lyon, 19. Ori- 
ginal-Ausgabe, 1910, und die Auflage Hannover 1922.

2 Die erste Auflage erschien 1802. Spater wurde das WSrterbuch mehrmals 
von O. Lyon herausgegeben.

3 P. F. L. H o f f m a n n ,  Voikstiimliches Worterbuch der deutschen Syno
nyme (Erklarung der in der deutschen Sprache gebrauchlichsten sinnverwandten 
Worter), 10. Aufl., durchgesehen von Prof. W. Oppermann, Leipzig 1936.
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1964 erschien ein neues Synonyrmvorterbuch, das viele sinnver- 
wandte Worter und Wendungen umfaBt.1 Die Verfasser sind der 
Meinung, «daB es gleichbedeutende Worter im strengen Sinne nicht 
gibt» . 2 Darum ist dem Buch der Unterlitel «Sinnverwandte Worter 
und Wendungen» gegeben. Hier sind natiirlich nicht alle Synonyme 
der deutschen Sprache behandelt. Die Synonymgruppen sind alpha- 
betisch nach den Stichwortern geordnet. Als MaBstab fiir enge Sirin- 
verwandtschaft dient die Austauschbarkeit der Worter, z. В . gemilt- 
lich, behaglich, heimelig; Geruch, Duff, Ges/ank, Wohlgeruch\ Ka- 
merad, Freund, Gefahrte, Genosse, Kumpan, Kutnpel.

Es gibt aber einige Gruppen, deren Stichworter nicht oder nur 
bedingt austauschbar sind, die aber nach der Meinung der Verfasser 
inhaltlich verwandt sind, z. B. sden, pflanzen, sleeken; Gnade, Aus 
zeichnung-, unserer Meinung nach sind das iiberhaupt keine Synonyme 
und sinnverwandt sind sie nur thematisch. Hier werden aber auch 
in einer synonymischen Gruppe solche Worter behandelt, die sogar 
thematisch als sinnverwandte Worter nicht behandelt werden kon
nen: Aufstand, Ernpdrung, Erhebung, Revolution, Revolte, S faats- 
streich, Putsch, Meuterei, Umsturz, Rebellion.

Abschattungen der Bedeutungen werden an Hand von Beispie 
len gezeigt.

1963 erschien in der SU ein Nachschlagewerk der deutschen 
Synonyme, fiir russischsprachige Benutzer bestimmt. 3 Die Verfas
ser versuchen, «Studierende in die Welt der deutschen Synonyme 
einzufiihren, ihnen das Gemeinsame in der Bedeutung der Synonyme 
zu zeigen sowie das, was einem jeden eventuell noch besonders eigen 
ist an Bedeutung, Gebrauch und stilistischer Farbung» .4

Die Verfasser haben 130 synonymische Gruppen ausgewahlt. 
Diese umfassen die gebrauchlichsten Worter (etwa 360), die fiir 
den Deutschlernenden manche Schwierigkeiten in ihrer Verwen- 
dung im Satz bieten. Die Gruppen sind aiphabetisch geordnet. Jede 
dieser Gruppen bildet einen abgeschlossenen Artikel, der aus zwei 
Teilen besteht. Der erste Teil («Gemeinsames») enthalt alles, was 
die Synonyme einer Gruppe an Bedeutung gemeinsam haben; der 
zweite Teil («Verschiedenes») umfaBt verschiedene Bedeutungsab- 
schattungen, die den Wortern dieser Gruppe eigen sind.

Sowohl das Gemeinsame als auch das Verschiedene wird an Hand 
des sprachlichen Materials aus der klassischen und modernen Scho- 
nen Literatur illustriert, z. B.:

1 D u d e n, Vergleichendes Synonymworterbuch (Sinnverwandte Worter und 
Wendungen), bearbeitet von P. Grebe, W. Miiller u. a., Mannheim 1964.

- Ebenda, Vorwort der Dudenredaktion.
5 М. Г. А р с е н ь е в а ,  А.  П.  Х а з а н о в и ч ,  Д . Б. 3 а м ч у к, 

Deutsche Synonyme. Пособие по синонимии современного немецкого языка, 
изд. 2, Л ., «Просвещение», 1967.

4 Ebenda, S. 3 (Vorwort).
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47. flnden, entdecken
находить

G e m e i n s a m e s
Die beiden Verben bedeuten:
a) ‘ein Ding oder eine Person ausfindig machen, die man sucht’ (найти, 

отыскать)
Das Unternelimen, in dem er Arbeit gefundetl hatte, war von nicht 
alltaglicher Art. . . (F. C. W  e i s k о p f)
Sie suchte und fand . . . allerhand Dinge, die sie sich einstrnals gern 
fiir den eigenen Haushalt gekauft hatte. (A. S  e g h e r s)
W ir haben Geld gesammelt fiir Karlchen, um ihm helfen zu konnen, 
wenn wir auf seine Spur kommen. Aber wir haben Karlchen bisher 
noch nicht gefundetl. (В . В a 1 a z s)
Nach einigem Suchen entdeckte er den Ventilator neben der Waren- 
ausgabe. (E . В  r ii n i n g)
. . ich klettcrte in der Hoffnung hinauf, von dort den Ausgang aus 
der Wildnis zu entdecken und vielleicht Wohnungen oder Menschen 
gewahr zu werden. (L . T i e с k)
Als ich meine Schubladen durchwiihlte, um irgend etwas Verborgenes 
zu entdecken, fiel mir. das Heftchen mit den Gedichten in die 
Hand ( J  R В  e с h e r)
Frau Hardekopf stand diclit am Wasser und suchte und suchte und 
konnte ihren J ungen nicht entdecken. (W . В r e d e 1)

b) ‘ein Ding oder eine Person bemerken, die man nicht gesucht hat’ 
(найти, обнаружить)

In einem Universitatsgebaude ist eine Schreibmaschine gefunden  
worden. (B . U  h s e)
«Es mag sein, liebe Frau Daniel», sagte ich. . ., «dafi Sie im Uhrge- 
hause eine Ndhnadel entdeckt haben. Vielleicht haben Sie sogar 
zwei Nadeln darin gefu n d en .» (E . S t r i t t m a t t e r)
Das Aufregendste war, als wir eines Tages in der Gartnerei Buchner 
eine Hohle. . . entdeckten. ( J .  R. В  e с h e r)
Georg war inzwischen aus seinem Schuppen herausgekrochen, bevor 
er jemand in die Gefahr gebracht hatte, ihn zu entdecken.
(A. S  e g h e r s)

V e r s c h i e d e n e s
finden  (etwas einschatzen; in dieser Bedeutung zieht finden  oft ein 

Adjektiv in der Kurzform nach sich) — находить, считать
Carl Brenten fand  diese Worte zwar ungewohnlich verniinftig, doch 
irgendwie mififielen sie ihm auch. (W . В r e d e 1)
Man fan d  ihn erschreckend vulgar (F. C. W  e i s k о p f)
Ich mufi schon sagen, ich finde die ganze Angelegenheit hochst 
lacherlich. (U . R ii t t)
Ich finde, Konstantin, Sie haben sich verandert seit gestern. 
(L. F r a n k )

A n m e r k u n g :  entdecken siehe auch K. 36, 39, 85.
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§ 168. Eine besondere Art der erklarenden Worterbucher bilden 
diejenigen, die sich mit stehenden Wortverbindungen (mit Phraseo- 
logismen) befassen. Solche p h r a s e  о l o g i s c h e n  W o r 
t e r b ii с h e r sind von groBen Nutzen, denn die deutsche Sprache 
besitzt eine Menge von stehenden Redewendungen, deren passende 
Anwendung die Sprache bereichert und vervollkommnet.

Als Muster eines Worterbuches dieser Art kann das von W. Bor- 
chardt 1 hingestellt werden. Dieses Buch ist zuerst im Jahre 1888 
erschienen, sein Verfasser Borcbardt starb im Jahre darauf. Die 
zweite, von Wustmann voliig umgearbeitete Auflage, erschien im 
Jahre 1894 und ist, wie der Herausgeber selbst in seinem Vorwort 
schreibt, fast ein neues Buch zu nennen. Es bewahrte sich in drei 
weiteren Auflagen. Im Jahre 1925 brachte Schoppe die 6 . volIstandig 
neu bearbeitete Auflage heraus. Diese Neubearbeitung fand bei den 
Lesern allgemeinen Anklang, aber da sie jetzt seit langem auf dem 
Bucherinarkt voliig verschwunden ist, wurde von Alfred Schirmer 
die siebente erweiterte Auflage vorbereitet, die im Jahre 1955 in dei 
DDR erschien. In diesem Worterbuch findet man Erkiarungen fiber 
die Herkunft verschiedener Redewendungen und fiber ihren Gebrauch 
in der deutschen Sprache. Das Material des Worterbuches ist alpha- 
betisch geordnet, als Stichwort ist dabei im allgemeinen das wich- 
tigste Wort der Redensart gewahlt. Das Worterbuch umfaBt eine 
ausfiihrliche Geschichte von rund 3500 stehenden Wortverbindun
gen. Nehmen wir als Illustration einen Auszug aus diesem Wor
terbuch:

Fleisch
F a u l e s  F l e i s c h  t r a g e n ,  scherzhaft fiir: ‘ein Faulpelz sein’. 
«Meine Mutter hat gesagt, ich soli kein faules Fleisch tragen!» sagt man in 
Sachsen zu einem, der sich an einen anlehnt. — S i c h  i n s  e i g e n e  
F l e i s c h  s c h n e i d e n  ‘sich selbst Schaden zufiigen’; ein ahnliches 
B ild  gebraucht die gleichbedeutende italienische Redensart «aguzzare il 
palo in suo ginocchio», wortlich: ‘den Pfahl auf seinem Knie spitzen’. — 
W e d e r  F i s c h  n o c h  F l e i s c h ,  s. F i s c  h; e i n  P f a h l  i m  
F  1 e i s с h e, s. P f a h l .

Hier lohnt es sich auch das Werk von G. Biichmann «Gefliigelte 
Worte und Zitatenscha+z» 2 zu erwahnen. Dieses eigenartige Wor
terbuch umfaBt nur solche Phraseologismen, deren Herkunft be- 
kannt ist. Zu diesen gehoren hauptsachlich Zitate und gefliigelte 
Worte (siehe S. 185— 188). Gefliigelte Worte sind nach den Quellen 
eingeteilt und werden, wenn die Bedeutung nicht vollkommen klar

1 B o r c h a r d t - W u s t m a n n - S c h o p p e ,  Die sprichwortlichen Re- 
densarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erlautert, 7. Aufl 
neu bearbeitet von Dr. Alfred Schirmer, Durchgesehener Neudruck, Leipzig 1955.

2 G. B i i c h m a n n ,  Gefliigelte YVorte und Zitatenschatz, Johannes Asmus 
Verlag, Stuttgart 1958.
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ist, auch kommentiert. Am Elide des Buches befindet sich ein Wort- 
register.

Es gibt auch deutsche Worterbiicher, in denen verschiedene 
Abzweigungen von der allgemeinen deutschen Lexik fixiert werden 
(wie Dialektismen, Professionalismen, wissenschaftliche Termini, 
Argotismen u. a.). So finden wir Worterbiicher, die spezielle wis
senschaftliche oder technische Fachausdrucke einschlieBen; dort 
werden Termini der entsprechenden Wissenschaften kommentiert, 
z. B. medizinische, fiir Militarwesen, fiir Buchwesen 1 u. v. a.

§ 169. E n z y k l o p a d i s c h e  W o r t e r b i i c h e r .  Zu 
den enzyklopadischen Worterbiichern gehoren Meyers Konversa- 
tions-Lexikon in 21 Banden 2 und «Lexikon von А-Z» in einem Band 
und in zwei Banden.:i Es sind eigentlich keine Worterbiicher im 
allgemeiniiblichen Sinne, da sie nicht die Worter mit ihren Be- 
deutungen, Etymologien usw. in ihrem Gebrauch fixieren, sondern 
Personen, Gegenstande, Erscheinungen u. dgl. charakterisieren. 
Solche enzyklopadischen Worterbiicher bemiihen sich, Kenntnisse 
auf alien Gebieten des Lebens zusammenzufassen und zu verbreiten. 
Da das Leben der Menschen, die Gesellschaft sich immerfort ent- 
wickeln, verandern sich auch die Kenntnisse auf alien Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens. Dementsprechend veraltet das Mate
rial dieser Worterbiicher ziemlich schnell. Deswegen mul3 man sich 
sehr vorsichtig dieser Nachschlagewerke bedienen. In erster Linie 
ist das hinsicht 1 ich des sehr veralteten Konversations-Lexikons von 
Meyer zu beachten. (Vgl. die Behandlung des Wortes Atom in dieser 
Enzyklopadie und im «Lexikon A-Z».)

Vor einigen Jahren wurde Meyers Neues Lexikon in 8  Banden 4 
herausgegeben. Es ist das neuste enzyklopadische Worterbuch, das 
viele in den letzten Jahrzehnten entstandene Begriffe erlautert. Das 
Lexikon isi mit vielen Abbildungen versehen. 1968 erschien Meyers 
Kleines Lexikon in 3 Banden.5

Es sei hier auch der Neue Brockhaus 6 erwahnt; er erschien 
zuerst in fiinf Banden, dann wurde noch ein Erganzungsband in drei 
Teilen herausgegeben. Als eine Beilage gibt es hier einen Atlas.

Eine besondere Art stellt in dieser Gruppe das «Deutsche Bild-

1 W. H  e I I w i g, Worterbuch der Fachausdrucke des Buch- und Papierwe- 
sens, Frankfurt am Main 1926; S. A. W o l f ,  Worterbuch des Rotwelschen, Biblio- 
graphisches Institut, Mannheim 1956 u. a. m.

2 Meyers Konversations-Lexikon, 5. Aufl., Bibliographisches Institut, Le ip 
zig— Wien 1897.

■' Lexikon von A-Z, Bibliographisches Institut, Leipzig 1953; A-E Enzyklo
padie, Volkseigener Verlag, Leipzig 1956.

4 Meyers Neues Lexikon, V E B  Bibliographisches Institut, Leipzig 1961 — 1964.
5 Meyers Kleines Lexikon, V E B  Bibliographisches Institut, Leipzig 1967— 

1968.
0 Der Neue Brockhaus, 3. Aufl., Wiesbaden, 1958— 1964.
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worterbuch fin jedermann» dar. 1 Dieses Worterbuch ist sowohl ein 
Definitionslexikon als auch ein Nachschlagewerk, in dem Kennt- 
nisse auf alien Gebieten des Lebens kurz dargelegt sind. Darin kann 
man auch verschiedene Anmerkungen iiber Bedeutung, Gebrauch 
und Veranderung der Worter der modernen deutschen Sprache finden.

Dieses Worterbuch kennzeichnet sich noch dadurch, daB es 
auBer der Erklarung verschiedener Bedeutungen eines Wortes (oft 
anhand von Beispielen) auch mit vielen Abbildungen versehen ist. 
Diese Abbildungen verhelfen oft dem Leser zum besseren Verstehen 
der zu erlauternden Worter.

§ 170. O r t h o g r a p h i s c h - o r t h o e p i s c h e  W o i - 
t e r b i i c h e r .  In orthographisch-orthoepischen Worterbiichern wer
den orthographische und orthoepische Normen der modernen deut
schen Sprache fixiert. Orthographische Worterbiicher geben die den 
angenommenen orthoepischen Normen entsprechende Aussprache der 
Worter an. Hier verdienen die Worterbiicher von Th. Siebs und 
W. Vietor genannt zu werden. Aile Worter werden sowoh! in den 
gebrauchlichen offiziellen Orthographien als auch in phonetischer 
Umschrift gegeben.

Das phonetische Worterbuch von Th. Siebs ist eigentlich ein 
Teil seines Werkes «Deutsche Biihnensprache» . 2 Das ist eines der 
gebrauchlichsten Worterbiicher dieser Art. Die 18. Auflage ist neu 
bearbeitet, die alte phonetische Transkription ist durch die inter
nationale ersetzt. Das Worterbuch enthalt etwa 16 000 Worter, 
sowohl der deutschen als auch der frernden Herkunft; es behandelt 
auch eine groBe Anzahl von Eigennamen. Das «Deutsche Ausspta- 
chewortei buch» von W. Y^tor :| fixiert die Aussprache sowohl 
deutscher wie auch entlehnter Worter. Ausspracheworterbiicher 
tragen viel zur Verbreitung der phonetischen Normen der deutschen 
Nationalsprache bei, besonders in dem Fall, wo der enge Verkehr 
mit dem Volk fehlt, was das Erlernen der richtigen Aussprache 
erschwert.

1962 wurde von dem Dudenverlag noch ein Ausspracheworter- 
buch herausgegeben.4 Dieses Worterbuch halt an der Biihnenhoch- 
lautung, d. h. an den Normen der deutschen Biihnensprache fest, 
aber in der Einfiihrung zu diesem Werk betrachtet der Verfasser 
auch die wichtigsten Grundziige einer gemaBigten Hochlautung.

In der Deutschen Demokratischen Republik wurde in der letz-

1 Der Sprach-Brockhaus, Deutsches Bilderworterbuch fiir jedermann, 5. verb. 
Aufl., Leipzig 1949.

2 T li.  S i e b s ,  Deutsche Hochsprache. Biihnensprache, 18. Aufl., Ber
lin 1961.

3 W. V  i ё t о r, Deutsches Ausspracheworterbuch, Leipzig 1921.
4 D u d e n, Ausspracheworterbuch. bearbeit^i von M. Mangold und der 

Dudenredaktion unter Leitung von P . Grebe, Mannheim 1962.
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ten Zeit ein neues Ausspracheworterbuch geschaffen,1 das fiir breite 
Kreise gedacht ist Im Worterbuch kommen nicht nur deutsche, 
sondern auch Frerndworter vor. Man findet dort auch Eigennamen 
wie z. B. Petrow, Petrowa, Petrowna, Petrowski u. a. Hier gibt es 
auch viele Neologismen: Sputnik, Lunik u. a. Das Worterbuch ist 
mit einem ausfiihrlichen (detai 11 ierten) Vorwort (theoretische Hin
weise) versehen und besteht aus zwei Teilen: dem theoretischen 
Teil und dem Wortverzeichnis. Ein Viertel des Werkes ist der 
theoretische Teil. In diesem Tei! werden die Artikulationsbasis, 
die Gliederung und die phonetische Umschreibung der Laute, 
Wortakzent, Satzakzent, Intonation und andere Fragen der Aus- 
sprache erortert. Der zweite Teil ist eigentlich ein phonetisches 
Worterbuch, wo Worter aus alien Wissens- und Arbeitsgebieten 
angebracht werden. Das Worterverzeichnis umfafit mit seinen 
42 000 Stichwortern drei Viertel des Buches. Hier sind auch 
Hinweise auf einzelne Regeln des theoretischen Teils angefiihrt, 
was die Benutzimg des Worterverzeichnisses erleichtert.

Diese Worterbiicher kann man als eine Art Nachschlagebiicher 
betrachten.

Mit den Rechtschreibungsnormen der modernen deutschen 
Schriftsprache befassen sich die bekannten Worterbiicher von Duden. 
H er wird die Rechtschreibung der deutschen Worter und der hau- 
figsten Frerndworter angegeben.2 Da finden wir auch Angaben iiber 
die grammatischen Besonderheiten der behandelten Worter. Die 
16. Auflage des «Grofien Duden» ist 1968 im Bibliographischen 
Institut Leipzig von Prof. Horst Klien herausgegeben worden.3 Die 
Wortbeinerkungen zu diesen Worterbiichern enthalten orthogra- 
phische und grammatische Hinweise auf die entsprechenden Schwie- 
rigkeiten und Besonderheiten der Worter. Es gibt hier auch Erlau- 
terungen iiber die Herkunft und Bedeutung der Worter. Demokrat, 
der, -en, -en (Anhanger der Demokratie, einer demokrat. Partei) 
(grch. —»lat. —>frz.). Die Vorbemerkungen im «GroBen Duden» 
enthalten auBerdem die bisher in keiner Dudenausgabe vollstandig 
dargestellte Rechtschreibung der Laute. Die Worter sind alpha- 
betisch geordnet. Sehr wertvoll ist auch die Beilage, die aus dem 
Verzeichnis der gebrauchlichsten Abkiirzungen und den Korrektur- 
vorschriften besteht.

1 Worterbuch der deutschen Aussprache, V E B  Bibliographisches Institut, 
Leipzig 1964.

2 D u d e n ,  Rechtschreibung rnit Beriicksichtigung der haufigsten Fremd- 
e.r vowortllstandig neu bearbeitete Ausgabe, Bibliographisches Institut, Leip
zig 1954.

3 D u d e n ,  Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Frerndworter, 16, 
erweiterte Aufl., Bibliographisches Institut, Mannheim 1968.
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Es gibt auch Worterbucher der Kurzworter.1
Das «Kurzwort-Lexikon» von E. Pfohl umfa(3t 26 ООП deutsche 

und fremdsprachige Kurzworter, vor allem Handles- und Betriebs- 
termini. Hier gibt es selbstverstandlich auch eine Menge von Kurz- 
wortern, die jetzt nicht mehr gebraucht werden; andererseits fehlen 
dort aber solche, die erst in den letzten Jahren entstanden sind.

Unlangst erschien in der DDR ein neues Abkiirzungsbuch, 
das mit etwa 20 000 Abkiirzungen, Kurzworter und Formelzeichen 
eine fiir den praktischen Bedarf hinreichende Auswahl bringt.

Dieses Nachschlagewerk ist fiir weiteste Kreise der Bevolkerung 
bestimmt; es enthalt Abkiirzungen aus alien Bereichen des Lebens, 
aus Wissenschaft und Technik, aus Wirtschaft und Verkehrswesen, 
aus Politik und Sport.

Die Stichworter sind alphabetisch geordnet und in pragnanter, 
iibersicht 1 icher Form allgemein verstandlich dargeboten.

Das Werk erganzt ein Anhang mit Zeichen und Symbolen, 
nach Sachgebieten geordnet.

Auslandische und internationale Begriffe (Organisationen, Lan- 
dernamen u. dgl.) werden in der in Deutschland gelaufigsten Form 
angegeben. Da findet man eine Menge russischer Abkiirzungen 
wie z. B. Komsomol od. W L K S M , Univermag od. Uniwertnag u. a.

К a p i t e 1 25

Zweisprachige Worterbucher

§ 171. Z w e i s p r a c h i g e  W o r t e r b i i c h e r  dienen ganz 
anderen Zwecken, namlich beim Erlernen einer fremden Sprache 
und bei der Obersetzung aus einer Sprache in die andere behiIf 1 ich 
zu sein. Uns interessieren die deutsch-russischen und russisch-deut- 
schen Worterbiicher. Die von diesen Worterbiichern gestellten Auf- 
gaben beeinflussen selbsverstandlich die Struktur des Worterbuches 
und die Einordnung des Materials.

Eines der besten zweisprachigen Worterbiicher ist das alte 
deutsch-russische und russisch-deutsche Worterbuch von I. Paw- 
lowski (viele Auflagen). Da es ein altes Worterbuch ist, fehlen hier 
selbstverstandlich die im Laufe der letzten Jahrzehnte entstandenen 
Worter und Wortverbindungen. Dessenungeachtet ist dieses Wor
terbuch sehr zu empfehlen, da es griindlich und ausfiihrlich eine 
gro8e Menge von Wortern in verschiedenen Bedeutungen fixiert 
und erklart. Die Worter sind hier alphabetisch angeordnet. Die

1 E. P f o h l ,  Kurzwort-Lexikon, Leipzig 1934; H. K o b l i s c h k e ,  Ab- 
kiirzungsbuch. Abkiirzungen, Kurzworter, Zeichen, Symbole. Bibliographisches 
Institut, Leipzig 19G9.
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Worter, die ein gemeinschaftliches Grundwort, Bestimmungswort 
oder Prafix haben, sind in einem Wortartikel zusammengefafit.

Hier sind sowohl grammatische Merkmale wie auch verschiedene 
Bedeutungen der Worter angegeben. AuBerdem gibt es da auch 
Hinweise auf synonymische Worter (Synonyme) und Phraseologie.

In den letzten Jahrzehnten sind neue Worterbiichcr herausgege
ben worden, z. B. von J .  W. Rachmanow, W. W. Rudasch u. a.

Eines der gebrauchlichsten neuen Worterbiicher ist das deutsch- 
russische Worterbuch unter der Redaktion von A. A. Leping und 
N. P. Strachowa in einem und hi zwei Banden.1 Es ist ein ziemlich 
umfangreiches Worterbuch, umfaBt 80 000 Worter und eine groBe 
Zahl von Phraseologismen. Hier findet der Leser verschiedene 
Hinweise: auf die stilistische Fiirbung, auf das Gebrauchsgebiet und 
auf manche Verkniipfungsmoglichkeiten des Wortes. Die Stich- 
worter sind alphabetisch geordnet. Dem Worterbuch sind zwei 
Register beigefiigt: das Verzeichnis der geographischen Namen und 
das der gebrauchlichsten Abkiirzungen.

Es gibt auch andere deutsch-russische Worterbiicher, die untei 
den Sprachstudierenden ihren Gebrauch finden, darunter ist das 
deutsch-russische Worterbuch unter der Redaktion von I. W. Rach
manow 2 zu erwahnen. Dieses Worterbuch unterscheidet sich von 
den anderen dieser Art dadurch, daB es versteht, die Bedeutungen 
des Wortes nicht nur anzufiihren, sondern auch zu erklaren.

Als letztes erschien das groSe zweibandige Deutsch-Russische 
Worterbuch unter der Leitung von О. I. Moskalskaja.3 Das ist 
das umfangreichste sowjetische Worterbuch dieser Art. Es umfafit 
165 000 Worter der modernen deutschen Sprache.

Unter den russisch-deutschen Worterbiichern sei das in der DDR 
herausgegebene Worterbuch unter der Leitung und Redaktion von 
H. H. Bielfeldt erwahnt.4

AuBerdem gibt es viele zweisprachige deutsch-russische und 
russisch-deutsche technisch-wissenschaftliche Worterbiicher — ter- 
minologische Worterbiicher, z. В Elektro-technisches, Chemisch- 
technologisches u. a. 1963 wurde auch ein deutsch-russisches poly- 
technisches Worterbuch herausgegeben.5 An der Vorbereitung dieses 
Worterbuchs arbeitete ein groBes Kollektiv sowjetischer Fach- 
leute unter redaktioneller Mitwirkung des V EB  Verlag Technik DDR. 
Dieses Worterbuch enthalt iiber 90 000 Termini, die die wichtigsten

1 Deutsch-Russisches Worterbuch — Немецко-русский словарь под ред.
А. А. Леппнга u Н. П. Страховой, М., «Советская энциклопедия», 1964.

3 Немецко-русский словарь под редакцией И. В. Рахманова, М., ГИС, 1955.
3 Das GroBe Deutsch-Russische Worterbuch — Большой немецко-русский 

словарь. В  двух томах. «Советская энциклопедия». 1969.
4 Russisch-deutsches Worterbuch unter Leitung und Redaktion von H. H. B ie l

feldt, 5. unveranderte Aufl., Akademie-Verlag, Berlin 1965.
5 Немецко-русский политехнический словарь, М., Физматгиз, 1963.
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naturwisseibchaftlichen und technischen Begriffe bezeichnen, die 
der deutschen Fachliteratur entnommen wurden. Die Stichworter 
sind alphabetisch geordnet. AuSer einzelnen Wortern umfal3t 
dieses Worterbuch auch Wortverbindungen, z. B. spezifisch.es Ge- 
wicht. Da das Stichwort ein Substantiv ist, so mu)3 man solche Wort
verbindungen nach dem Stichwort suchen, im Fall spezif’sches 
Gewicht nach dem Substantiv Gewiclit. Das Gebrauchsgebiet des 
Wortes wird russisch in der Kurzform angegeben, z. B.:

Abfall m 1. скат; склон 2. гидр, падение, понижение (уровня воды) 3. от
ходы; остатки; отбросы 4. те кст .  — угар 5. мет. скрап 6. утильсырьё
7. фчз. спадение (импульса), «хвост» 8. с. х. падалица

Leider gibt es in diesem Nachschlagebuch sehr wenig abge- 
kiirzte Termini, was zu den Mangeln des Buches gehort.

§ 172. E ines der interessantesten zweisprachigen Worterbucher 
ist das «Bildworterbuch» von Duden.1 Dieses Worterbuch unter- 
scheidet sich in der Anlage wesentlich von seinen Vorgangern. Die 
russischen Gegenwerte werden zusammen mit dem entsprechenden 
deutschen Text behandelt. Das Worterbuch zerfallt In 191 Themen, 
die nach einer bestimmten Ordnung ins Inhaltsverzeichnis einge- 
reiht sind. Die Behandlung jedes Thernas vollzieht sich an Hand 
von Bildtafeln und zweisprachigem Text. Das Thema ist am Kopf 
jeder Seite genannt. Auf der rechten Seite befindet sich die Bild- 
tafel, auf der linken Seite der dazugehorige deutsche und russische 
Tafeltext. Jedes Thema erhalt einen den Ansprtichen des Gebrauchs 
genugenden Wortschatz und gibt auf vielen Gebieten zahlreiche 
sonst in den zweisprachigen Worterbiichern nicht vorhandene 
Fachausdriicke an. Ungeachtet mancher Mangel ist dieses Worter
buch beim Erlernen sowohl der russischen als auch der deutschen 
Sprache zu empfehlen. Im Jahre 1958 wurde das Bildworterbuch in 
der verbesserten Form vom Verlag Enzyklopadie in Leipzig verof- 
fentlicht.

§ 173. Zu den zweisprachigen Worterbiichern gehort auch das 
«Deutsch-russische phraseologische Worterbuch» von L. Bino- 
witsch.2

Stehende Wortverbindungen sind nach den Substantiven der 
deutschen Varianten nach dem Alphabet geordnet. Zur Erlauterung 
werden entsprechende russische A q u i v a l e n t e  angegeben. Phraseolo-

1 D u d e n ,  Bildworterbuch, Deutsch und Russisch, Bibliographisches Ins'.i- 
tut, Leipzig 1953.

2 Л. Э. Б и н о в и ч, Немецко-русский фразеологический словарь, М., 
ГИС, 1956.
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gische Wortverbindungen werden oft durch iiberzeugende Beispiele 
aus der schonen Literatur illustriert.

15. sich (D) keine grauen Haare iiber etw. wachsen lassen нимало не бес
покоиться о чем-л., не принимать чего-л. близко к сердцу, беспечно отно
ситься к чему-л.;

Die Note £ 5. . . wirst Du heute Пятифунтовый чек. . . ты, вероят-
morgen erhalten haben. Wegen des но> сегодня утром получил. Относи-
«Pressens» auf mich lafl D ir nur ja тельно «нажима» на меня ты не вол-
keine grauen Haare wachsen. . . (Fr. нуйся.
Engels, B rie f an Marx, 31. 3. 1857).

Uber die Sicherheit andrer Leute,
auch wenn sie eine Krone auf dem Одо фон Брентен никогда не про-
Kopf trugen, hatte sich Odo von являл особого беспокойства о без-
Brenten noch niemals graue Haare опасности других людей, даже если
wachsen lassen (F. Spielhagen, «Sus i»). они и носили корону на голове.

In der Sowjetunion ist auch das zweisprachige Kurzworterbuch 
Lexikon von W. O. Bluwstein 1 veroffentlicht worden. Dieses soil 
beim Lesen der modernen deutschen Literatur behilflich sein.

Grofie Aufmerksamkeit wird dort den fremdsprachigen Abkiir- 
zungen geschenkt.

Die meisten Kurzworter fiir verschiedene Organisationen, An- 
stalten und Vereinigungen sind mit den Merkmalzeichen «ГДР» 
oder «ФРГ» versehen, z. B.:

BGL Betriebsgewerkschaftsleitung — фабрично-заводской коми
тет (ГДР).

ATB Akademischer Turnbund — объединение студенческих гим
настических организаций (ФРГ).

Der Uberblick iiber die Lexikographie zeigt, dafi hinsichtlich 
der lexikographischen Arbeit noch viel zu tun ist. Erstens gibt es 
keine neuen synonymischen ein- und zweisprachigen Worterbiicher, 
die den heutigen Zustand der Synonymie in der modetnen deutschen 
Sprache darstellen. Zweitens fehlt solch ein den modernen deut
schen Wortschatz erschopfend fixierendes deutsch-russisches und 
russisch-deutsches Worterbuch wie das von Pawlowski.

Da die Worterbiicher beim richtigen Einschatzen des Wortgutes 
und Erlernen einer Fremdsprache behilf lich sein miissen, ist es 
klar, da(3 die Zusammenstellung von Worterbiichern sowohl in der 
UdSSR als auch in der DDR von grofier Bedeutung ist.

1 В . О. Б л у в ш т е й н ,  Словарь немецких сокращений, М ., 1958.
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Bedeutungsverdunkelung (siehe Verdun 

kelung der Bedeutung) 
Bedeutungsverengung (siehe Verengung 

der Bedeutung) 
Bedeutungsverlagerung 128 
Bedeutungsverrninderung 157 
Bedeutungsverstarkung (siehe Verstar- 

kung der Bedeutung) 
Bedeutungswandel 9, 23, 24, 28, 31—33,

73, 74, 123— 127, 137, 153, 155, 168,
172, 173, 201, 209, 211, 213, 227,
230, 233, 240, 244, 258, 261, 263 

Begriff 12— 19, 35— 39, 41, 42, 44,
45, 47, 51, 57, 72— 74, 80, 92, 99, 
103, 108, 109, 112, 113, 121, 125, 
128, 134, 142, 145, 155, 159, 167,
172, 174, 182, 187, 194, 200, 203, 
205— 207, 213-218, 224— 226, 229,
231, 252, 257, 259, 262, 263 

Begriffsarchaismen (siehe Archaismen
des Begriffs)

Begriffsfeld 251 
Begriffskomplex 251 
Benennung 16, 19— 21, 43, 47, 58, 94,

130, 133, 141, 159. 168, 205, 239, 256 
Bereicherung 32, 90, 97, 104, 115, 122 
Bereicherung des Wortbestandes (des 

Wortschatzes, Wortschatzbereiche- 
rung) 31, 32, 52— 53, 65, 68, 72,
75, 80, 92, 113, 123, 137, 151, 153, 
158, 172, 211, 258, 261, 263 

Bereicherungsmittel des Wortbestandes 
70

Bereicherungswege (Wege der Berei
cherung) 31, 92, 123, 258 

Berufslexik (Professionalismen) 89, 181,
252, 254— 256, 262, 277 

Berufssprachen 255, 262, 263 
Bestimmungswort 21, 22, 41— 43, 77, 

281
Bestimmungszusammensetzung 40, 41 
bewegliche Elemente des Wortschatzes 

12
Bildhaftigkeit 200, 260 
B ild lichkeit 196
Bildung von Phraseologismen 211, 263 
Bildworterbuch 278, 282 
Brechung 8, 68, 69
Buchstabenabkiirzung (Buchstabenkurz- 

wort) 87
charakterisierende Metaphern 130 
Definitionslexikon 278 
Degradierungder Bedeutung (siehe Wert- 

verminderung der Bedeutung)

Denken 14, 18, 20, 125, 199 
deutsche Nationalsprache 279 
deutsche Schriftsprache 280 
deutsche Worter 111 
deutsche Wortschatz (Wortbestand) 29,

31— 33, 89, 92— 94, 96, 101, 104, 
113— 115, 117, 120, 123, 137, 148,
201, 202— 204, 212, 214, 215, 220, 
251, 252, 254, 283 

deutsch-russische Worterbiicher 281 — 
283

Dialekte 54, 93, 96, 166, 258, 259 
Dialektismen 13, 219, 228, 252— 254, 

267, 269, 277 
Differenzierung von Homonymen 240, 

241
Dingbedeutung 16, 57, 216 
dingliche Bedeutung 117, 178, 216, 218, 

224
direkte Bedeutung (eigentliche) 128,

131, 135, 142, 113, 148, 152, 153 
Dissimilation (Entgleichung) 22 
Distanzstellung 55, 56
eigentliche Bedeutung (siehe direkte 

Bedeutung) 
eigentliche (echte) Zusammensetzung 41, 

42
eindeutig 145
eindeutige Worter 173, 220 
Eindeutschung 28 
einheimisches Wort 238 
einheimisches Wortgut 92 
einheitliche Bedeutung 8, 37, 180, 193 
einheitliche Gesamtbcdeutung 181, 192 
einheitlicher Begriff 47, 177, 181. 182 
Einheitlichkei t (semantische) 17 
einmalige Bildung (siehe Einzelbil- 

dung)
einsprachiges W5rterbuch 266, 273, 

283
Einzelbildung (einmalige Bildung) 50, 

137, 214
Einzelwort (einzelnes W ort) 48, 174,

175, 18 ,̂ 185, 187, 194, 200, 218 
englische Entlehnungen (und Elemente) 

100 , 101
Entgleichung (siehe Dissimilation) 
entlehntes Wort 60, 107, 108, 119, 207, 

238, 279
Entlehnung 60, 92— 97, 99, 100, 102, 

104— 108, 110— 114, 118, 119, 121 — 
123, 166, 201, 204, 211, 227, 258, 
261, 264, 267, 269, 270 

Entlehnungswege (Wege der Entleh
nung) 104— 105, 258 

Entstehung der Worter 9, 137 
Entstellung der Worter 263, 264
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Entwicklung des Wortes 9, 267 
Entwicklung des (deutschen) Wortschat

zes 252
enzyklopadisehe Worterbucher 266, 278 
Erganzungsschattierungen der Bedeu

tung 217
erklarende Worterbucher 268, 270 
erlauternde Worterbucher (kommentie- 

rende Worterbiicher) 266— 269 
erweiterte Bedeutung 269 
erweiterte Varianten (der Affixe) 58— 60 
Erweiterung der Bedeutung (Bedeu- 

tungserweiterung) 127, 144, 145, 147, 
148, 168, 223, 227, 266— 269 

Erweiterung des semantischen Umfangs 
(der Bedeutungsumfangs) 147, 148 

Etymologie 20, 24, 27, 80, 246— 255,
266, 268, 269, 278 

etymologische Analyse 21, 52, 60, 72, 
143, 152, 246, 267, 269 

etymologische Beziehungen 251 
etymologische Wortfam ilien 246, 247,

251
etymologische Worterbucher 266, 267, 

269
etymologisch-historische Analyse 182 
etymologisch-semantische Analyse 136 
Etymon 20— 24, 135, 197— 199
F.uphemismus 127, 158— 168 
euphemistische Umdeutung 168 
euphemistische Veriinderung 127
Fachausdruck (Terminus) 13, 20, 24, 

35, 81, 82, 96, 103, 108, 111, 112, 
118, 121, 124, 128, 158, 173, 174
176, 181, 185, 187, 190, 196, 215, 
220, 252, 255— 258, 277— 278, 281 

familiar 167 
Fehletymologie 24—30 
feste Wortverbindungen (siehe stehende 

Wortverbindungen)
Formarchaismen (siehe Archaismen der 

Form)
Formelement (Bindelaut) 43 
franzosische Entlehnungen (und Ele- 

mente) 97, 99, 101 
freie (syntaktische) Wortverbindungen 

34, 35, 46, 49, 113, 174— 176, 181 
fremde (fremdsprachige) Elemente (W or

ter) 12, 92, 93, 111, 114, 118, 120, 
204

fremde Sprache (Ftemdsprache) 54, 166 
fremdsprachige Kurzworter 280 
Fremdworter (fremde Worter) 29, 93,

98, 108— 109, 111, 113— 118, 120—
123, 164, 204, 279 

Fremdworterbiicher 266, 273 
Fiigung 179

Qanzheit 176
Gaunersprache 255, 262— 263 
gefliigelte Worte 180, 185— 189 
gefliigelte Wortverbindungen 182 
Geheimjargon (siehe Argot) 
Geheimsprache 255, 262 
gehobene Farbung (gefarbt) 224, 225 
gehobener Stil 167 
gemaGigter Purismus 120 
Gemeinschaft (der Synonyme) 215 
genaue morphologische Aufnahmen 112 
genetische Analyse 202 
geographische Synonymik 253 
Gesamtbedeutung (auch Gesamtsinn) 

174, 176, 177, 182, 192, 193 
gleichbedeutende Worter 216, 220 
gleiche lautliche Form 232, 239 
gleichklingende Worter 9, 233, 244 
grammatische Homonyme 234, 237 
griechische Elemente (Worter) 96, 101, 

105
grob gefarbt 167, 225 
Grundbedeutung (Grundsinn) 20, 66, 

128, 133, 154, 172, 206, 250, 267, 
269

grundlegender Wortschatz 260 
Grundsinn (siehe Grundbedeutung) 
Grundwort 41, 44, 84, 87, 281 
Gruppenjargons 260, 261

Halbaffix 65, 67 
Halbprafix 65, 67, 149 
Halbsuffix 65— 67, 230 
Hauptbedeutung (Zentralbedeutung) 

57, 62, 64, 171, 225 
Hauptbetonung 35, 41, 69 
Hauptmerkmal 177, 215, 217, 220 
historische Analyse 204, 268 
historische Archaismen (Flistorismen) 

205, 208, 214 
historisch-genetische Analyse 111 
historisches erlauterndes Worterbuch

267, 269 
historische Worterbucher 268 
Homoformen 237 
Homomorpheme 237 
Homonym 33, 72, 80, 137, 143, 171, 

215, 216, 232— 245, 250 
Homonymie 232, 243—246 
homonymische Bedeutung 242 
homonymische Reihe (Homonymen- 

reihe) 240, 243, 246 
Hyperbel 127, 148— 151 
Hyperpurismus (siehe Ultrapurismus)

ideographische Synonyme 221, 226 
ideologische Worterbucher 273
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Idiomatik 179
Idiome 179 — 184, 189, 191, 193, 195,

196, 200
individuelle Einzelbildungen 214 
individuelle Qelegenheitsbildung 214 
individuelle Neologismen 214 
individuelle Wortschopfungen 45, 50,

74, 210, 214 
inhaltliche Schattierung 216, 221 
innere Form 20
internationale Ubersetzungsworter 

(Kalken) 113 
internationaler Wortschatz 109, 110, 

113
internationale Worter (International- 

worter, Internationalismen) 99, 101, 
109— 111, 118, 258 

italienische Entlehnungen (und E le 
mente) 99 — 101 

italienisches Wortgut 100

Jargon 91, 165, 228, 255, 260, 261, 262, 
265

Jargonarten 265 
Jargonelemente 262
Jargonismus 13, 48, 166, 228, 252, 254. 

260— 262 
Jargonlexik 260

Kalken (siehe internationale Uberset
zungsworter) 

kalkieren 112, 187 
Kalkierung 112, 113, 186, 196 
Kalkierungen, Kalkierungslehnworter 

(siehe Ubersetzungslehnworter)
Kanzleijargon 255
kaufmannisch-biirgerlicher Jargon 2f>5 
kaufmannischer Jargon 255 
Klassenj argons 260 
kleinbiirgerlicher Jargon 255 
kommentierende Worterbiicher (siehe 

erlauternde Worterbiicher) 
Kompositum (siehe zusammengesetztes 

Wort)
Kontaktschreibung (Kontaktstellung) 55 
Kontext 30, 66, 77, 125, 129, 130, 170,

173, 216— 219, 221, 223, 224, 241, 
242, 274

kontextuale Differenzierung von Ho 
monymen 240, 241 

kontextualer Gebrauch 215, 221 
kontextuale Synonyme 221— 224 
Kontraktion 86 
Konversion 70
kopulative ZusammenbLizuu^ ■ i0, 41, 

45
Kiirzung (Abkiirzung) 33, 80—83, 85 — 

89, 92, 157, 212

Kurzwort (Kiirzung) 81— 90, 202, 203, 
280

Kurzworterbildung 88 
Kurzwort-Lexikon 82, 280

lateinische Elemente (auch Worter) 95, 
101, 105, 114 

lateinisches Wortgut 96 
lautahnliche Worter 232 
lautgleiche Worter 232 
Lautform (lautliche Form, Lautkom- 

plex) 15, 16, 19, 26, 28, 106, 207,
232, 237, 244 

Lautkurzwdrter 87
lautliche (phonetische) Abkiirzungen 

(siehe phonetische Abkiirzungen) 
lautnachahmende Worter 90, 91 
Lautnachahmung (Schallnachahmung) 

33, 90— 92, 261 
lebendige Metapher 135 
lebendige Metonymie 142 
lebendiges Etymon 20 
Lehnsprachgut 109
Lehnworter 28, 101, 104, 106, 108, 

111, 116, 122 
Lexem 16
Lexik 204, 255, 260, 262, 277 
lexikalische Archaismen 194 
lexikalische Bedeutung 57, 70, 130 
lexikalische Dublette 220 
lexikalische Einheit 8, 14, 16, 34—38, 

83, 99, 123, 131, 173, 174, 179, 206,
226, 243 

lexikalische Elemente 92, 175 
lexikalische Gestaltung 206 
lexikalische Gruppen 259 
lexikalische Homonyme 234 
lexikalische Metapher 129— 131, 137, 

143
lexikalische Metonymie 137, 138, 143 
lexikalische Neologismen 214 
lexikalische stehende (feste) W ortver

bindungen 35, 36 
lexikalische Synonyme 224 
lexikalisch-grammatische Homonyme 

234— 236
lexikalisch-grammatische Synonyme 226 
lexikalisch-semantische Gruppen 229 
Lexikalisierung 193 
Lexik der Mundarten 252— 253 
Lexikographie 265, 266, 283 
Lexikologie 7, 9, 10, 12, 123, 130, 175.

179 265 
Litotes 127, 148, 151 —  153, 166 
logische Assoziation 24, 25 
logische Verhaltnisse 137, 148 
lokale Worter 253 
Losungen 186
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mehrdeutig (auch vieldeutig) 62, 64,
124, 137, 168— 173, 199, 200, 223,
231, 243—245, 247 

Mehrdeutigkeit (auch Vieldeutigkeit und 
Polysemie) 19, 64, 137, 138, 147, 
148', 168, 169, 172, 173, 223, 231, 
233, 234, 239, 243— 245 

Mehrwortnamen 175 
Metaphor 9, 127— 133, 135— 138, 148, 

168, 245 
metaphorische Bedeutung 129 
metaphorische Ubertragung der Na 

mensbezeichnung (auch Namensiiber- 
tragung) 127— 129, 131 — 134, 136, 
137, 147, 166, 168, 170, 172, 192, 
261

metaphorische Umdeutung 192 
Metaphorisierung 134 
metaphorisierte Wortverbindungen 128 
Metonymie 9, 43, 128, 137— 139, 141 — 

143, 118, 168, 173, 223, 227, 245 
metony mische Ubertragung (der Na- 

mensbezeichnung) 43, 56, 75, 127, 
128, 137 — 142, 147, 118, 166, 168, 
228—230, 239, 245 

Mode worter 98
Morphem 16, 17, 53, 68, 149 
morphologische Assimilation (Anpas 

sung) 84, 107, 108 
morphologische Differenzierung (von Ho 

monymen) 241 
inorphologischer Typus der Wortbildung 

53
Motivierung (Motiviertheit, auch 

motiviert) 177, 178, 182, 192 
Mundarten 252, 253 
mundartliche Worter 253, 254 
mundliche (phonetische) Abkiirzungen 83

Nachschlagewerke (-bucher) 176, 270, 
278

Name 19, 129, 136, 143, 159, 160, 226 
Namensbezeichnung 143, 166, 239 
Namensubertragung (siehe metaphori 

sche Ubertragung der Namensbezei
chnung)

Nationalsprache 114, 252, 253, 260.
261, 265 

Nebenbedeutung 170, 171, 221, 225 
Nebenbetonung 41, 69 
Nebenmerkmal 215, 220, 221, 225 
Nebenschattierung der Bedeutung 217, 

220, 221 
negativer Purismus 115, 122 
Nennfunktion 179 
Nennmetapher 130
Neologismus 53, 204, 209— 214, 228 
\eubildung 96, 204

Neuschopfungen 13, 214 
neutrale Farbung (auch neutral gefarbt)

167, 225, 226 
Neuverteilung der Stamtne 54, 58, 59 
nominale Prafixe 62, 69, 76 
nominative Bedeutung 171, 172

okkasionelle Neologismen 214 
orthographische Assimilation 107 
orthographische Differenzierung (von 

Homonymen) 240 
orthographische Worterbiicher 279 
orthographisch-orthoepische Worterbii- 

cher 266, 279

pars pro to to 139 
Personifizierung 135 
phonetische (lautliche) Abkiirzungen 83, 

87
phonetische Anpassung (Assimilation) 

85, 106
phonetische und wortbildende Verande- 

rungen 250 
phonetische Ursachen der Verzweigung 

250
phonetische Worterbucher (Aussprache- 

worterbiicher) 279 
phonetischer Weg der Entstehung von 

Homonymen 237 
phonetisch-morphologische Wortbil- 

dungsart 90 
phonetisch-wortbildender Weg der 

Entstehung von Homonymen 238 
phonetisch-wortbildende Ursachen der 

Verzweigung 250 
Phraseologie 176, 177, 199, 204, 281 
phraseologische Einheit 55, 177, 178 
phraseologische Fiigung 179 
phraseologische Ubersetzungsworter 187 
phraseologische Verbindungen 177 
phraseologische Worterbiicher 266, 276 
phraseologische Wortverbindungen 

(auch Redewendungen) 178, 190, 193, 
283

phraseologische Zusammenbi Id ungen 
177, 178

Phraseologismen 173, 176— 178, 192— 
198, 200, 201, 263, 276 

poetische Metapher 129— 131 
poetische Metonymie 137— 138 
polysemantisch (siehe auch vieldeutig, 

mehrdeutig)
Polysemie (siehe Mehrdeutigkeit und 

Vieldeutigkeit) 
positiver Purismus 115, 123 
Prafix 16, 53— 55, 60-63, 65, 69, 70,

76, 99, 108, 127, 230, 231, 250, 281 
produktive Affixe 65
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qualil i lm  11. и ii hi i ниц 1.17, I 13, 173
201

qualii.ili\. \ 1 1 /null.imi^rli (Entw ick
l l l l l : 1) I / .I 

quantil.iliM- Itrirli licrung 137, 143
173. '.'Hi

Redi’ir-.n It'll (sic1 lie stehende Wortver- 
bimluilgen)

Rcdeweiulungen (siehe stehende Wort- 
verhindungen)

Reduktion 22, 69, 106, 107, 127, 207, 
227, 238, 251 

Rotwelsch (siehe Argot) 
Riickentlehnung 106 
russisch-deutsche Worterbiicher 281 — 

283
russische Entlehnungen 103, 104 
russische Worter der Nachoktoberpe- 

riode 103

sachliche Bedeutung 31, 145, 150 
sachlicher Begriff 38 
Satz- oder Imperativnarnen 41, 46 
Sauberung des deutschen Wortschatzes 

115
Schallnachahmung (sieh Lautnachah-

mung)
Schattierung der Bedeutung (der Se- 

mantik, Bedeutungsschattierung) 50, 
51, 53, 57, 59, 64, 158, 168, 200, 
215, 216, 220, 224, 225 

Schlagworter 186 
schriftliche Abkiirzungen 83 
Schriftsprache 252, 253, 259 
Seeinannslexik 256
Semantik 7, 23, 50, 51, 54, 62, 69, 72, 

78, 110, 123, 143, 150, 186, 202,
232, 244, 246, 247, 251 

semantische Analyse 215 
semantische Gruppierungen (Gruppen)

233, 243, 247
semantische Ursachen der Verzweigung 

250
semantische Verhaltnisse (Beziehungen) 

der Bestandteile 50, 51, 244, 246 
semantischer Weg der Entstehung von 

Homonymen 237 , 239 , 240 
semantische Wortgruppen 246, 251 
semantischer Zweig 247, 251 
semantisch-syntaktische Klassifikation 

der zusammengesetzten Worter 40

M'liiautisch-syntaktische Ver bind ungs- 
(iiliigkeit (des Wortes) 241 

semantisch-wortbildende Ursachen der 
Verzweigung 250 

Semasiologie 123, 124 
Sentenzen 186, 187 
Silbenkurzwort 87 
Sinnbezirk 251
sinnverwandte Worter 115, 151, 167, 215 
slawische Elemente (Worter) 94 
Soldatenjargon 260 
Soldatenjargonismus 261 
Sondersprachen 255 
Sowjetismen 103
soziale Analyse des Wortschalzes 252 
soziale Lexik 13, 255 
soziale lexikalische Gruppen 255 
SprachgesellseliaHeii 115, 1 l(i, 118, 120, 

121
Sprachkuiule ( lelire, wissenschaft) 10, 

123, 126, 159 
Sprachsauberer 117 
Sprichworter 180, 190, 191, 193, 195,

197, 198
sprichwortliche Wortverbindung 190 
stabile (unveranderliche) Elemente des 

Wortschatzes 12, 13, 113 
Stammworter (Wurzelworter) 91, 202, 

203
Standessprachen 255 
stehende Vergleiche 192 
stehende (feste) Wortverbindung (Re- 

densarten, Wortgefiigen, Redewen- 
dungen) 11, 14, 22, 36, 44, 49, 
55, 56, 140, 115, 151, 173— 181, 185, 
187, 191— 201, 208, 259, 276, 277, 
283

Stichwort 270
stilistische Farbung 98, 167, 215, 220, 

225, 226
stilistische Metapher (siehe poetische) 
stilistische Metonymie (siehe poetische) 
stilistische Neologismen 214 
stilistische Synonyme 224— 226 
strukturelle Analyse 202 
strukturelle Ganzheit 35 
Stundentenjargon 228, 260 
Stummel 86
Substantivierung 46, 47, 72, 73, 75, 

91 239
Suffix 16, 38, 39, 41, 48, 49, 53— 65, 

68— 70, 75, 84, 99, 107, 108, 110,
229, 237, 250, 263 

Synekdoche 128, 138, 139, 168 
synkronisch 252
Synonym 20, 98, 119, 121, 130, 158, 

168, 177, 180, 192, 200, 215— 230,
253, 260, 262, 274, 281
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Synonymenpaar 98
Synonymenreihe (synonymische Reihe) 

10, 119, 207, 219— 223, 228, 274 
Synonymie (auch Synonymik) 166, 216,

217, 224, 229, 283 
synonymische Gruppen (Synonym- 

gruppen) 216, 227, 275 
synonymische Reihen (siehe Synonymen

reihe)
synonymische Worter 229, 281 
synonymische Worterbiicher (Synonym- 

worterbiicher) 217, 266, 274, 275, 
283

syntaktisches M ittel der Differenzierung 
(von Homonymen) 241 

syntaktische Verhaltnisse (Beziehungen) 
zwischen den Komponenten einer 
Zusammensetzung 47, 50 

syntaktisch-morphologische Wortbil- 
dungsart 33

Tabu 159
technisch-wissenschaftliche Termino

logie 256
teilweise lexikalisch-grammatische Ho

monyme (und Homonymie) 235, 236 
teilweise Synonyme (siehe kontextuelle 

Synonyme) 
teilweise Umdeutung 177, 191, 192 
Terminus (siehe Fachausdruck) 
territoriale Analyse des Wortschatzes

252
territoriale Dialekte (Territorialdialekte, 

Mundarten) 252, 253 
territoriale Elemente 254 
territoriale Lexik 13 
territoriale Mundarten (siehe territo

riale Dialekte) 
tote Metapher 135, 136 
tote Metonymie 142, 143 
totes Etymon 21
trennbare verbale Prafixe (Vorsilben) 

55, 56, 62, 63

Obergang aus einer grammatischen Ka- 
tegorie (W ortart) in die andere 8, 

.. 33, 47, 70— 72, 77— 80, 92, 153, 238 
Obersetzung 187, 196, 197, 281 
Ubersetzungslehnworter (Kalkierungs- 

lehnworter) 112, 113, 212 
iibertragene (abgeleitete) Bedeutung 

(Semantik, Sinn) 128, 131, 135, 136, 
142, 143, 152, 153, 171, 172, 242,

.. 245, 259
Ubertragung der Benennung 148 
Ubertragung der Namensbezeichnung 

127— 130, 134, 137, 138, 142, 148, 
166

Ubertreibung der Bedeutung 127, 150 
Ultrapurismus (Hyperpurismus) 115— 

118, 121, 123 
Ultrapurist 155, 116, 118, 120— 122 
Umbenennung 137
Umdeutung 26, 52, 126— 128, 168, 174,

177, 178, 181, 189, 191 —  193, 195, 
259, 264, 272 

Umgangssprache 10 , 82, 91, 135 , 262, 
265

umgangssprachliche Bedeutung 195 
Umlaut 8, 23, 48, 68, 69, 107, 250 
Umschreibung 158, 159, 161, 163, 167 
unabhangige Synonyme 221— 222 
Unableitbarkeit 177 
unassimilierte Worter 108 
unechte Homonyme (Worterbuchhomo- 

nyme) 241 
uneigentliche Zusammensetzung 41— 43 
ungemafligter Purismus (sieh Ultrapu

rismus)
unmotiviert 21, 51, 178, 182 
unproduktive Affixe 65 
unproduktive Suffixe 68 
untrennbare verbale Prafixe (Vorsilben)

62, 65, 69 
Uniibersetzbarkeit 196 
unveranderliche Elemente des W ort

schatzes (siehe stabile Elemente) 
unvollstandige Assimilation 107 
unvollstandige (teilweise) Homonyme 

236
unvollstandige Synonyme 218, 220, 223,

226
unvollstandige Zusammenriickungen 47, 

48
Unzerlegbarkeit 177, 193 
Urbedeutung 20— 23, 135 
urspriingliche Bedeutung 136, 152, 154, 

172

Valenz 234
Veranderung der Bedeutung (auch der 

Wortbedeutung) 8, 23, 24, 32, 52, 
123, 125

Veranderung der lautlichen Gestalt (auch 
der Form) 227 

Veranderung des Wortschatzes 126 
Verbalisierung 79 
Verbesserung der Bedeutung (siehe 

Wertsteigerung der Bedeutung) 
Verbindungsfahigkeit 252 
verblafite Metapher 135 
verblaflte Metonymie 142, 143 
verdeutschendes und erklarendes Fremd

worterbuch 274 
Verdeutscliung 116— 120, 216, 227 
verdunkelte Zusammensetzungen 52
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