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non „'Beugung", Basler (im Buben) non
„Biegung". Sreißeit ift eine fcßöne 6a«
d)c ; aber fie fdjafft aud) Unruge; benn

man fießt es ben B3örtern nicßt an,
ob fie 0u benen gegoren, roo man frei
ift, ober ju ben anbern, roo nur eine
S'orra gilt. ®ine ©inigung roäre gerabe

gier zu roünfcßen. Aber roie?

JÎ.©. 3n bem Sage: ,,©s roürbe

uns freuen, 3ßre Beifegefellfcßaft an«

fcßließenb an bie B3erkbeficßtigung zum
Bîittageffen in unferm B3erkßotel als

unfere ©äfte begrüßen zu bürfcn", roirb
alfo bas B5ort „©äfte" beanftanbet, eine

Beifegefellfcßaft ntüffe als ,,©aft" be«

geicf)net roerben. ©s ßanbelt fiel) um einen

©renzfall, aber bas natürliche Sprach«

gefügt fagt bocg rooßl „©äfte"; auf bie

ßöfung ,,©aft" kommt man erft bureß

feßarffinnige logifcße Überlegungen. Baß
BSörter, bie eine Bienge bezeichnen, in
ber Sagausfage, obrooßl fie in ber ©in«

jagt ftegen, bie SDÎegrgagt naeg fieg giegen,

ift unbeftritten. So können roir fagen:
„©ine Bîenge B3agen ftanben nor ber

$ür" ober „©ine Anzaßl gute Bürger
finb erfegienen." Aber: „©ine Bienge
Obft i ft gefallen" unb aud) : „Sine Sin«

Zaßl guter Bücger ift erfegienen." ©s
kommt barauf an, ob roir bie Biegrgagl
als eine Beige oon ©inzelroefen
empfinben ober als gefegioffene ©in«
geit. ©ine Beifegefetlfcgaft ift aber eine

folege gefegioffene ©ingeit; barum roürbe

man niegt fagen: „Bie ©efeilfrgaft rour«
ben gum ©ffen getaben", fonbern unbe«

bingt „rourbe". Biefe Überlegung roürbe
in unferm Salle zugunften oon ,,©aft"

3ur 67. Buffloko
Bor etroa zwanzig 3agren roaren fieg

fpreeßen. Unb bod) roegrt fid) bas Sprach«
gefügt bagegen. B3arum? @s muß ein

feiner Unterfcgieb obroalten. B3orin liegt
er? B5ogi barin: 3üir bie Sagausfage,
bas Sätigkeitsroort, ift bie ©efellfdjaft
fieger eine ©ingeit unb oerlangt unzroeifel«

gaft bie ©inzagt „rourbe". 3n ber Aus«

fagebeifügung (bem „präbikatioen Sit«

tribut") mit „als" fegen roir aber bie

©efeiifegaft als eine Anzogt oon ©ingel»
roefen oor uns, niegt „oermaßt". Aud)
an einem gemeinfamen Bîittageffen ift
ber Btenfd) fdjtießticg immer nocg 3nbi«
oibuum. Bas ift es roogl, roesgalb un«

fer Spradjgefiigi in unferm Sali „©äfte"
oerlangt; „(Saft" ift logifd) konftruiert,
aber nid)t natürlich.

Aber 3gr „Bürgerkrieg" läßt fid)
neutral löfen, nämlicg fo: @s roürbe

uns freuen, bie Blitglieber 3grer
Beifegefellfcßaft anfcßließenb an bie

B3erkbeficgtigung zun Bîittageffen in
unferm SBerkgotel als unfere ©äfte be«

grüßen zu bürfen. Ba beftegt kein 3roei=

fei. ©s ift etroas ausfügrlicger, unb bas

ift, ba ber Sag bereits giemlitä) fegroer

befrachtet ift, nicht ganz unbebenkließ.
Aber es ift aud) fozufagen menfcglidjer;

jeber einzelne Seünegmer füglt fieg bureg

bie ©inlabung geeßrt nnb niegt nur als
einer oon Dielen „abgefüttert". Ber Sag
roürbe bureg eine Anbetung ber B3ort«

folge etroas flüffiger, etroa fo: ,,©s roürbe

uns freuen, bie Blitglieber 3ßrer Beife«

gefellfcgaft im Anfdjluß an bie B3erkbe«

fiegtigung in unferm B3erkgotei als un«

fere ©äfte zum Bîittageffen begrüßen §u

bürfen."

alfo Arbeitgeber unb Arbeitnehmer im

allgemeinen einig bariiber, baß bie ein«
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von „Beugung", Basler (im Duden) von
„Biegung". Freiheit ist eine schöne Sa-
che; aber sie schafft auch Unruhe; denn

man sieht es den Wörtern nicht an,
ob sie zu denen gehören, wo man frei
ist, oder zu den andern, wo nur eine
Form gilt. Eine Einigung wäre gerade

hier zu wünschen. Aber wie?
K. K., G. In dem Satze: „Es würde

uns freuen, Ihre Reisegesellschaft an-
schließend an die Werkbesichtigung zum
Mittagessen in unserm Werkhotel als
unsere Gäste begrüßen zu dürfen", wird
also das Wort „Gäste" beanstandet, eine

Reisegesellschaft müsse als „Gast" be-

zeichnet werden. Es handelt sich um einen

Grenzsall, aber das natürliche Sprach-
gefllhl sagt doch wohl „Gäste"; auf die

Lösung „Gast" kommt man erst durch

scharssinnige logische Überlegungen. Daß
Wörter, die eine Menge bezeichnen, in
der Satzaussage, obwohl sie in der Ein-
zahl stehen, die Mehrzahl nach sich ziehen,

ist unbestritten. So können wir sagen;

„Eine Menge Wagen standen vor der

Tür" oder „Eine Anzahl gute Bücher
sind erschienen." Aber; „Eine Menge
Obst i st gefallen" und auch; „Eine An-
zahl guter Bücher ist erschienen." Es
kommt darauf an, ob wir die Mehrzahl
als eine Reihe von Einzelwesen
empfinden oder als geschlossene Ein-
heit. Eine Reisegesellschaft ist aber eine

solche geschlossene Einheit; darum würde
man nicht sagen; „Die Gesellschaft wur-
den zum Essen geladen", sondern unbe-

dingt „wurde". Diese Überlegung würde
in unserm Falle zugunsten von „Gast"

Zur 67. Kufgabe
Bor etwa zwanzig Iahren waren sich

sprechen. Und doch wehrt sich das Sprach-
gefllhl dagegen. Warum? Es muß ein

feiner Unterschied obwalten. Worin liegt
er? Wohl darin; Für die Satzaussage,
das Tätigkeitswort, ist die Gesellschaft

sicher eine Einheit und verlangt unzweisel-

haft die Einzahl „wurde". In der Aus-
sagebeifllgung (dem „prädikativen At-
tribut") mit „als" sehen wir aber die

Gesellschaft als eine Anzahl von Einzel-
wesen vor uns, nicht „vermaßt". Auch

an einem gemeinsamen Mittagessen ist
der Mensch schließlich immer noch Indi-
viduum. Das ist es wohl, weshalb un-
ser Sprachgefühl in unserm Fall „Gäste"
verlangt; „Gast" ist logisch konstruiert,
aber nicht natürlich.

Aber Ihr „Bürgerkrieg" läßt sich

neutral lösen, nämlich so; Es würde

uns freuen, die Mitglieder Ihrer
Reisegesellschaft anschließend an die

Werkbesichtigung zum Mittagessen in
unserm Werkhotel als unsere Gäste be-

grüßen zu dürfen. Da besteht kein Zwei-
fel. Es ist etwas ausführlicher, und das

ist, da der Satz bereits ziemlich schwer

befrachtet ist, nicht ganz unbedenklich.
Aber es ist auch sozusagen menschlicher;

jeder einzelne Teilnehmer fühlt sich durch

die Einladung geehrt und nicht nur als
einer von vielen „abgefüttert". Der Satz
würde durch eine Änderung der Wort-
folge etwas flüssiger, etwa so; „Es würde

uns freuen, die Mitglieder Ihrer Reise-

gesellschaft im Anschluß an die Werkbe-

sichtigung in unserm Werkhotel als un-
sere Gäste zum Mittagessen begrüßen zu

dürfen."

also Arbeitgeber und Arbeitnehmer im

allgemeinen einig darüber, daß die ein-

Zur Schärfung des Sprachgefühls

95



jig richtige Sornt ber ©ntlöfjnung ber

reine Eeiftungsloijn fei. B3enn es

aber, raie uns bie 3eitung erklärt, beibe

Seile ftreng ablehnten, „irgenbroeldje an»
bere ©efichtspunkte als ben 3inilftanb
bes Arbeiters ober bie ©röjje feiner 5a»
milie mitguberMfidjtigen", fo rourben ja
gerabe biefe beiben ©efichtspunkte mit»

berütkfidjtigt, hingegen keine roeitern

meljr; boclj aud) fo mar es meljr als
ber reine Ceiftungsloljn. 51lfo ein offen»
barer B3iberfprud) B3ie ift er ju er»

klären? ®s liegt in bem B3örtd)en „als".
®s fjanbelt fid) fjier nidjt um bas „als"
nad) Äomparatio („anbers" ift ber Sorm
unb bem Sinne nad) ein Äomparatio) ;

er Ijat im ©egenteil bie Bebeutung oon
„roie", unb bie Meinung ift: beftimmenb
mar nur ber Eofjn für bie Eeiftung;
man naljm keine Kückfidjt auf anbere

©efichtspunkte roie jurn Beifpiel ben

3ioilftanb bes Arbeiters ufro. Ber 3ioil=
ftanb bes Arbeiters ift in ber Sat ein
anberer ©efidjtspunkt als bie bloße £ei»

ftung unb rourbe nad) ber frühem 2tn«

fdjauung eben gar nidjt beriiéfidjtigt. Bie
Binberoörtdjen „als" unb „roie" Ijaben

„Frittura mista" ßeißen in Stalien
gebackene Sifdje oerfcfjiebener 21rt. Bicfer
Sitel ift baljer ganj angebracht für einen

2(uffak, in bem eine Mitarbeiterin ber

„BMtroodje" in ber 3tr. oom 17. 4. 53

allerljanb Beifeeinbrücke aus Benebig
fdjilbert. @r pajjt aber aud) auf ein

feltfames 2Bort, bas fie babei in il)rer
Srembroörterfudjt oerroenbet : „B3ie fomp»
tuös ein roeiter fcljroarjer ober jinnober»
roter 9Jtantel mit bem Äragen, ber roie

im £auf ber 3eft itjre Bebeutungen oer»

änbert, gum Seil fogar oertaufd)t, aber
aud) oerfdjmolgen ju „als roie". B3enn
mir heute fagen: „roeifj roie Schnee",
fagte £uther nod) „roeifj als Schnee",
unb für unfer „als" nad) Äomparatfo
ift erft in neuerer 3eit oon "Korben her

„roie" eingebrungen, fogar ins Sdjroeijer»
beutfdje („größer roie bu"). Befte ber al»

ten Bebeutungen leben aber nod) roeiter ;

roir fagen: „fo gut als möglich" neben

„fo gut roie möglich", „forooljl... als
auch" in ber 2lusfd)reibung einer Ber»
fteigerung bann man lefen: „lanbroirt»
fchaftlidje ©eräte, als ba finb: ."
@s roäre aber gut, roenn ftd) ber ©e»

brauch: „roie" für ©leidjheit, „als" für
Ungleichheit (alfo nach 5?omparatio)
burdjfehte; bann kämen foldje B3iber»

fgrüche nidjt oor. 2Jîan muh es bod)

groeimal lefen, bis man merkt, roie es

gemeint ift.
68. Aufgabe

3m 3ürd)er SRalerftreih rourbe einmal
erklärt, „baff bem Streik jeglicher poli»
tifdje (Sinfdjlag ermangle" — Borfcljläge
erbeten bis 25. 3uli.

eine Bîantilla auf ben Sdjultern ruht,
in foid)em Ambivalente roirkt!" ,,21mbi»

oalenj", ein pfgdjologifdjer 5ad)ausbruck
für bie Boppelroertigkeit geroiffer ©efühle,
g. B. Haßliebe (aus lat. ambo beibe

unb valere roert fein) ift alfo ßier

gufammengebacken mit bem italienifchen

„Ambiente" Umgebung (aus ber lat.
Borfilbe amb ringsum unb ire
gehen), eine richtige „frittura mista"!

©. an.
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zig richtige Form der Entlohnung der

reine Leistungslohn sei. Wenn es

aber, wie uns die Zeitung erklärt, beide

Teile streng ablehnten, „irgendwelche an-
dere Gesichtspunkte als den Zioilstand
des Arbeiters oder die Größe seiner Fa-
milie mitzuberücksichtigen", so wurden ja
gerade diese beiden Gesichtspunkte mit-
berücksichtigt, hingegen keine weitern
mehr- doch auch so war es mehr als
der reine Leistungslohn. Also ein offen-
barer Widerspruch! Wie ist er zu er-
klären? Es liegt in dem Wörtchen „als".
Es handelt sich hier nicht um das „als"
nach Komparativ („anders" ist der Form
und dem Sinne nach ein Komparativ),-
er hat im Gegenteil die Bedeutung von
„wie", und die Meinung ist: bestimmend

war nur der Lohn für die Leistung?

man nahm keine Rücksicht auf andere

Gesichtspunkte wie zum Beispiel den

Zivilstand des Arbeiters usw. Der Zivil-
stand des Arbeiters ist in der Tat ein
anderer Gesichtspunkt als die bloße Lei-
stung und wurde nach der frühern An-
schauung eben gar nicht berücksichtigt. Die
Bindewörtchen „als" und „wie" haben

„?ritturs mists" heißen in Italien
gebackene Fische verschiedener Art. Dieser

Titel ist daher ganz angebracht für einen

Aussatz, in dem eine Mitarbeiterin der

„Weltwoche" in der Nr. vom 17. 4. 53

allerhand Reiseeindrücke aus Venedig
schildert. Er paßt aber auch aus ein

seltsames Wort, das sie dabei in ihrer
Fremdwörtersucht verwendet: „Wie somp-
tuös ein weiter schwarzer oder zinnober-
roter Mantel mit dem Kragen, der wie

im Laus der Zeit ihre Bedeutungen ver-
ändert, zum Teil sogar vertauscht, aber
auch verschmolzen zu „als wie". Wenn
wir heute sagen: „weiß wie Schnee",
sagte Luther noch „weiß als Schnee",
und für unser „als" nach Komparativ
ist erst in neuerer Zeit von Norden her

„wie" eingedrungen, sogar ins Schweizer-
deutsche („größer wie du"). Reste der al-
ten Bedeutungen leben aber noch weiter,-
wir sagen: „so gut als möglich" neben

„so gut wie möglich", „sowohl... als
auch"? in der Ausschreibung einer Ber-
steigerung kann man lesen: „landwirt-
schastliche Geräte, als da sind:..."
Es wäre aber gut, wenn sich der Ge-

brauch: „wie" für Gleichheit, „als" für
Ungleichheit (also nach Komparativ)
durchsetzte? dann kämen solche Wider-
spräche nicht vor. Man muß es doch

zweimal lesen, bis man merkt, wie es

gemeint ist.
68. Aufgabe

Im Zürcher Malerstreik wurde einmal
erklärt, „daß dem Streik jeglicher poli-
tische Einschlag ermangle" — Borschläge
erbeten bis 25. Juli.

eine Mantilla auf den Schultern ruht,
in solchem ^mbivslents wirkt!" „Ambi-
valenz", ein psychologischer Fachausdruck

für die Doppelwertigkeit gewisser Gefühle,

z. B. Haßliebe (aus lat. smbo — beide

und vslsrs — wert sein) ist also hier
zusammengebacken mit dem italienischen

„Ambiente" — Umgebung (aus der lat.
Vorsilbe smb — ringsum und irs —
gehen), eine richtige „kritturs mista"!

E. M.
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