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reidj unb auf ben eigenen ©ebrauef) über»

tragbar. 3um Seit Iiommen uns feine

„Verknappungen" ailerbings etroas atlgu

knapp cor. 2tud) bürfte bie (Sinbjaltung
einer geroiffen 5reunblicf)keit ber Srorm

fogar in 2tmtsbriefen pr §öfiici)kcit ge»

tjören. "Kutisijaufer mill aber SBorte

menfcijlid) anfprechenber 3reunblid)keit
ausfdjalten, eine Srorberung, bie uns über
bas 3iel hinauspfdjiefeen fdjeint. — 2Bar»

um mir ijier trolj ber Unkäuflidjkeit non
bem "23ücf)lein fprcrfjen ©s ift bod) ein

feljr erfreuliches ©reignis, bafe fid) eine

2lmtsftelle fo lebhaft um bie fprad)lid)e
Vilbung iljrer 600 SJiitarbeiter bemüht.
V3ir freuen uns natürlich) auch, bah bie

Gdjrift im Sinne unferer Veftrebungen
gehalten ift, aud), roas mir befonbers
fcfjagen, in ber 3rembroörterfrage. 9Jîan

ift boch angenehm überrafdjt, roenn eine

fdjroeigerifche 2tmtsftelle erklärt, ben un»

erttbehrlidjen Srembroörtern ftünben eben»

foniele entgegen, bie „pm minbeften ent»

behrlid)" feien, im beutfdjen Sejt töne
bas Srembroort „fdjroülftiger als ber

beutfdje 21usbruck". ©s mutet aud) menfdj«

lid) mohltätig an, bah ber Oirektions»
präfibent in feinem ©eleitroort aufeer

J3. ©t., Ob jene Eeitung mit einer

Spannung non 220/380 Volt „gefpeift"
ober „gefpiefen" merbe? ©ine häufige
5rage, unb nicht einfach p beantroorten.

©rammatifd) gefprochen helfet fie: V3irb
„fpeifen" fd)road) ober ftark gebeugt, b. h-

bilbet es bie Vergangenheitsform mit
ber ©nbung »te unb bas SJÎittelroort ber

Vergangenheit mit =t roie „reifen": „reifte,
gereift", ober brückt es bie Vergangen»
heit aus burd) Veränberung bes Selbft»

Sad)lid)feett unb Knappheit aud) §öf»
lidjkeit bes Ausbruchs nerlangt; er

roarnt ferner oor einem belefjrenben Son,
„benn ber Vîann oor bem Sdjalter ift fo

intelligent roie jener hinter bem Schalter".
— Sprachüdje Veränberungen oolljiehen
fid) langfam, Verbefferungen roohl noch

langfamer als Verfdjlintmerungen, unb
bie Vriefe, bie täglich oon ber Verrech»

nungsftelle ausgehen, bilben bod) nur
einen kleinen Seil bes gefamten amt»

liehen Vriefroechfels ; aber baneben be»

mühen fid) ja aud) noch anbete 2tmts«

ftellen um ein gutes Schriftbeutfd) : bie

poft», Seiegraphen» unb Selephonoerroal»

tung mit ihrem „V5egroeifer", erneuert
unb näher ausgeführt in 21. Volmers
üluffatj in ber „1)3SS»3eitfchrift", ferner
bie Verner Stabtkanjlei mit ihrem Änrs
„Eebenbiges Oeutfd)" u. a., unb oon allen
biefen roirb auch eine Vîirkung ausftraf)=
len, roie oon ben Verufsfdjulen, bie in
bemfelben Sinne rairken. @s roirb heute

oiel über Verrcaljrtofung ber Sprache

geklagt; es gefcf)ief)t aber p ihrer Ver»

befferung mehr als früher, unb niete

Sünben, bie bekämpft roerben müffen,
ftammen aus ber „guten alten 3cit"

lauts („21blaut") unb bas SJiittelroort
mit =en roie „beifeen, bife, gebiffen". ®as
Satroort „fpeifen" ift abgeleitet non bem

Oingroort „Speife", unb foldje abgelei»

teten Satroörter roerben in ber Siegel

fchroad) gebeugt. Oarum helfet es aud)

„reifte, gereift" unb nicht „ries, geriefen",
non „roeiben" : „roeibete, geroeibet" unb

nid)t „roieb, geroieben", non „kreifen" :

„kreifte, gekreift" unb nidjt „kries, ge»

kriefen". Unb barum fjeifet es in ber neu»
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reich und auf den eigenen Gebrauch über-

tragbar. Zum Teil kommen uns seine

„Verknappungen" allerdings etwas allzu
knapp vor. Auch dürfte die Einhaltung
einer gewissen Freundlichkeit der Form
sogar in Amtsbriesen zur Höflichkeit ge-

hören. Rutishauser will aber Worte
menschlich ansprechender Freundlichkeit
ausschalten, eine Forderung, die uns über
das Ziel hinauszuschießen scheint. — War-
um wir hier trotz der UnKäuflichkeit von
dem Büchlein sprechen? Es ist doch ein

sehr erfreuliches Ereignis, daß sich eine

Amtsstelle so lebhaft um die sprachliche
Bildung ihrer 600 Mitarbeiter bemüht.
Wir freuen uns natürlich auch, daß die

Schrift im Sinne unserer Bestrebungen

gehalten ist, auch, was wir besonders

schätzen, in der Fremdwörterfrage. Man
ist doch angenehm überrascht, wenn eine

schweizerische Amtsstelle erklärt, den un-
entbehrlichen Fremdwörtern stünden eben-

soviele entgegen, die „zum mindesten ent-

behrlich" seien, im deutschen Text töne
das Fremdwort „schwülstiger als der

deutsche Ausdruck". Es mutet auch mensch-

lieh wohltätig an, daß der Direktions-
Präsident in seinem Geleitwort außer

St., S. Ob jene Leitung mit einer

Spannung von 220/380 Bolt „gespeist"
oder „gespiesen" werde? Eine häufige
Frage, und nicht einfach zu beantworten.

Grammatisch gesprochen heißt sie: Wird
„speisen" schwach oder stark gebeugt, d. h.

bildet es die Bergangenheitsform mit
der Endung -te und das Mittelwort der

Vergangenheit nnt -t wie „reisen": „reiste,
gereist", oder drückt es die Bergangen-
heit aus durch Veränderung des Selbst-

Sachlichkeit und Knappheit auch Höf-
lichkeit des Ausdrucks verlangt- er

warnt serner vor einem belehrenden Ton,
„denn der Mann vor dem Schalter ist so

intelligent wie jener hinter dem Schalter".
— Sprachliche Veränderungen vollziehen
sich langsam, Verbesserungen wohl noch

langsamer als Verschlimmerungen, und
die Briefe, die täglich von der Berrech-
nungsstelle ausgehen, bilden doch nur
einen kleinen Teil des gesainten amt-
lichen Briefwechsels- aber daneben be-

mühen sich ja auch noch andere Amts-
stellen um ein gutes Schriftdeutsch: die

Post-, Telegraphen- und Telephonverwal-
tung mit ihrem „Wegweiser", erneuert
und näher ausgeführt in A. Balmers
Aufsatz in der „PTT-Zeitschrift", ferner
die Berner Stadtkanzlei mit ihrem Kurs
„Lebendiges Deutsch" u. a., und von allen
diesen wird auch eine Wirkung ausstrah-
len, wie von den Berufsschulen, die in
demselben Sinne wirken. Es wird heute

viel über Verwahrlosung der Sprache

geklagt! es geschieht aber zu ihrer Ber-
besserung mehr als früher, und viele

Sunden, die bekämpft werden müssen,

stammen aus der „guten alten Zeit"

lauts („Ablaut") und das Mittelwort
mit -en wie „beißen, biß, gebissen". Das
Tatwort „speisen" ist abgeleitet von dem

Dingwort „Speise", und solche abgelei-
teten Tatwörter werden in der Regel
schwach gebeugt. Darum heißt es auch

„reiste, gereist" und nicht „rics, genesen",

von „weiden" : „weidete, geweidet" und

nicht „wied, gemieden", von „Kreisen" :

„kreiste, gekreist" und nicht „kries, ge-

kriesen". Und darum heißt es in der neu-
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goegbeutfegen Scgriftfpracge immer nod)

„fpeifte, gefpeift". So gieg es aud) im
Sdjroeiserbeutfcgen nod) im 16. 3agrg. :

„fPbflk, geTprj^t" (3roingli). Saneben
aber kam bamals in ber Scgroeig aud)

bas ftarke 3Hitte(roort „gfpife" auf (bie

Sergangengeitsform ging allmäglidj oer»

loren) unb fegte fid) burd). 2Barum?
Siefen Übergang oon ber fegroacgen pr
ftarhen Siegung gatten bamals geroiffe
2atroörter aud) in ber Segriftfpraege ooll«

jogen, fo „greifen" unb „roeifen". Ur»

fprünglid) gatte es gegeigen „preifte, ge«

greift" (fo nod) bei ©ellert unb Dereingelt

im 19. 3g.) ; baneben aber gaben fid) bie

ftarken formen „pries, gepriefen" burd)=

gefegt. Eutger gebrauegte „roeifte" unb

„mies", „geroeift" unb „geroiefen" neben«

einanber. Siel gäufiger als ber Übergang
oon ber fegroaegen sur ftarken "Beugung

ift ber umgekegrte oon ber ftarken gur
fdjtoacgen; aber überall mug eine Ber«

roecgflung pgrunbe liegen, alfo ein „Seg«
1er", unb roenn es bamals fegon einen

„Sprad)fpiegel" mit ber nötigen Ser«

breitung unb SBirkung gegeben gätte, fo
gätten fid) folege Segler nidjt buregfegen
können. 9tacg einem folegen falfdjen
„SUiufter" finb im 16. 3g. bie Scgroeiser

mit „fpeifen" oerfagren. 3n unfererfülunb«
art geigt bas ÏDÎittelroort feit 3agrgun«
berten „gfpife". Sie Stage ift nur, ob

mir biefe munbartlidje ©igentümliegkeit
roie in anbern Sailen aueg auf unfer
Scgroeiprgoegbeutfeg übertragen roollen.

5)aller, ^ßeftaloggi, ©ottgelf unb ©ottfrieb
Äeller gaben bas, roogt unberougt, getan.
21ber bie erften brei gaben nie einen beut«

fegen Spraegunterriegt genoffen unb ftan»
ben aud) fonft in ber Sormenlegre ber

SSJÎunbart näger, als man einem guten
ißrimarfegüler in feinem Scgriftbeutfeg
geute erlaubt. Sag Äetler, ber bod) oiele

3agre in Scutfcglanb gelebt gat, aud) fo

fagte, bebeutet fdjon megr. @s follte feft«

geftellt toetben, roie fieg fDîeper unb
anbere anerkannte beutfegfegroeiserifege

Scgriftftetler neuerer 3eit oergalten gaben.

So kann man geute fagen: „Speifte,
gefpeift" ift ungroeifelgaft richtiges Scgrift«
beutfd), foroogl feinem Urfprung roie bem

allgemeinen Spradjgebraucg naeg. Sa
aber bie Sorrn „gefpiefen" in ber Scgroeis

burd) ben munbartlidjen unb teilroeife
aueg fcgriftfpradjlidjen ©ebraud) begrünbet

ift, roirb man fie innergalb ber Scgroeig

als „nidjt falfdj" begeiegnen bürfen, aber

überlegen müffen, ob fie eine roertoolle

©igentümliegkeit fei. Sa bie Scgriftfpracge
igren 3roecfe um fo beffer erfüllt, je ein»

geitlicger fie ift, unb ba mir ber gefcgidjt«

lieg bereegtigten ©igentümücgkeiten
nocg genug gaben, ift in faeglid)er Srofa
„gefpeift" oorgugiegen.

Bur 6cf)ärfutiQ ôes 6pracf)gefübls

3uc 59. Aufgabe
IBem roaren bie ©ebiegte geroibmet?

„Ullbredjt oon palier, oon bem unb ben

Seinen" bie ©ottfdjcbianer fo abfdjägig
urteilten, ©in Eefer, ber bisger toogl alle
58 Aufgaben gelöft gat, erklärt, er gäbe
ben Sag gar niegt oerflanben, unb auger

igm gat aueg niemanb eine Serbefferung
oerfuegt. Ser Sag ift roogl leichter oer«

ftänbliig, roenn man ben literaturgefegiegt«

liegen 3ufammengang kennt ; bann erkennt

man aber aueg leiegter ben grammatifegen

Segler, ber barin fteckt. ©t fpielt an auf
ben bekannten literarifegen Streit bes
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hochdeutschen Schriftsprache immer noch

„speiste, gespeist". So hieß es auch im
Echweizerdeutschen noch im 16. Jahrh. :

„spyßte, gespyßt" (Zwingli). Daneben

aber kam damals in der Schweiz auch

das starke Mittelwort „gspise" auf (die

Bergangenheitsform ging allmählich ver-
loren) und setzte sich durch. Warum?
Diesen Übergang von der schwachen zur
starken Biegung hatten damals gewisse

Tatwörter auch in der Schriftsprache voll-
zogen, so „preisen" und „weisen". Ur-
spriinglich hatte es geheißen „preiste, ge-
preist" (so noch bei Geliert und vereinzelt
im 19. Jh.) daneben aber haben sich die

starken Formen „pries, gepriesen" durch-

gesetzt. Luther gebrauchte „weifte" und

„wies", „geweist" und „gewiesen" neben-

einander. Viel häufiger als der Übergang

von der schwachen zur starken Beugung
ist der umgekehrte von der starken zur
schwachen? aber Überall muß eine Ber-
wechslung zugrunde liegen, also ein „Feh-
ler", und wenn es damals schon einen

„Sprachspiegel" mit der nötigen Ber-
breitung und Wirkung gegeben hätte, so

hätten sich solche Fehler nicht durchsetzen

können. Nach einem solchen falschen

„Muster" sind im 16. Jh. die Schweizer
mit „speisen" verfahren. In unsererMund-
art heißt das Mittelwort seit Iahrhun-
derten „gspise". Die Frage ist nur, ob

wir diese mundartliche Eigentümlichkeit
wie in andern Fällen auch auf unser

Schweizerhochdeutsch übertragen wollen.

Haller, Pestalozzi, Gotthelf und Gottfried
Keller haben das, wohl unbewußt, getan.
Aber die ersten drei haben nie einen deut-

schen Sprachunterricht genossen und stan-
den auch sonst in der Formenlehre der

Mundart näher, als man einem guten
Primarschuler in seinem Schriftdeutsch
heute erlaubt. Daß Keller, der doch viele

Jahre in Deutschland gelebt hat, auch so

sagte, bedeutet schon mehr. Es sollte fest-

gestellt werden, wie sich Meyer und
andere anerkannte deutschschweizerische

Schriftsteller neuerer Zeit verhalten haben.

So kann man heute sagen: „Speiste,
gespeist" ist unzweifelhaft richtiges Schrift-
deutsch, sowohl seinem Ursprung wie dem

allgemeinen Sprachgebrauch nach. Da
aber die Form „gespiesen" in der Schweiz
durch den mundartlichen und teilweise
auch schriftsprachlichen Gebrauch begründet

ist, wird man sie innerhalb der Schweiz
als „nicht falsch" bezeichnen dürfen, aber

überlegen müssen, ob sie eine wertvolle

Eigentümlichkeit sei. Da die Schriftsprache

ihren Zweck um so besser erfüllt, je ein-

heitlicher sie ist, und da wir der geschicht-

lich berechtigten Eigentümlichkeiten
noch genug haben, ist in sachlicher Prosa
„gespeist" vorzuziehen.

Sur Schärfung des Sprachgefühls

Zur S?. Aufgabe
Wem waren die Gedichte gewidmet?

„Albrecht von Haller, von dem und den

Seinen" die Gottschedianer so abschätzig

urteilten. Ein Leser, der bisher wohl alle
23 Ausgaben gelöst hat, erklärt, er habe
den Satz gar nicht verstanden, und außer

ihm hat auch niemand eine Verbesserung

versucht. Der Satz ist wohl leichter ver-

ständlich, wenn man den literaturgeschicht-

lichen Zusammenhang kennt dann erkennt

man aber auch leichter den grammatischen

Fehler, der darin steckt. Er spielt an aus

den bekannten literarischen Streit des

111
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