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doch w o h l auch v ie l  m e h r  a n  a l s  a u f s  W id e rsp re c h e n . 

E b e n so  falsch sind b e d a n k t  u n d  u n b e d a n k t  ( n u n  sei 

b e d a n k t ,  m e in  lie b e r S c h w a n !  —  d e r V o r s ta n d  k a n n  

S i e  a n  d ie sem  T a g e  n ich t u n b e d a n k t  v o r ü b e rg e h e n

la sse n );  d e n n  e s  h eiß t n ich t:  ich d a n k e  d i c h ,  so n d e rn :  

ich d a n k e  d i r ,  o d e r : ich b e d a n k e  m ic h  b e i  d i r . * )  

E b e n so k a n n  n a tü r l ic h  e in  O b je k ts g e n itiv  n u r  a n

solche V e r b a lsu b sta n t i v a  g e h ä n g t  w e r d e n ,  d ie  a u s  Z e it-  

w ö r te rn  m it  d irek tem  O b je k t g eb ild e t sin d . F a l sch u n d  

liederlich  i st  e s ,  zu  sch reib en : d ie  K ü n d i g u n g  d e r  

A r b e i t e r  (w e n n  n ich t g e m e in t is t ,  d a ß  d ie  A rb e ite r  

k ü n d ig e n , so n d e rn  d a ß  d e n  A r b e ite rn  g e k ü n d i g t  w i r d ) ,  

eb en so falsch: z u r  S t e u e r u n g  o d e r  z u r  A b h i l f e  d e s  

N o t st a n d e s  —  sie w a r  z u r  H i l f e l e i st u n g  i h r e r  

M u t t e r  an w e s e n d  —  d e n n  g e s t e u e r t  o d e r a b g e h o l f e n  

w ir d  d e m  N o tsta n d e , n icht d e r  N o tsta n d !

Voller Menschen
D a s  A d jek tiv u m  v o l l  v e r b in d e t  w o h l je d e r  r ic h tig  

m it  d em  G e n it iv  o d er, je  n a c h d e m , m it  d e r  P r ä p o sit io n

v o n ,  z. B .:  die  S t r a ß e n  w a r e n  v o l l  g e p u t z t e r  

M e n s c h e n  —  e r  w a r  d e i n e s  L o b e s  v o l l  —  d a s  

g an ze  H a u s  w a r  v o l l  v o n  A l t e r t ü m e r n  u n d  M e r k -  

w ü r d i g k e i t e n .  D a n e b e n  i st noch ü b lic h , d a s  S u b- 

sta n t iv  g än zlich  u n fle k tie rt zu  v o l l  zu  setzen: v o l l  B l u t ,  

v o l l  R a u ch, v o l l  Z o r n ,  v o l l  H a ß ,  v o l l  V e r -  

l a n g e n  u sw . D a s  i st e ig en tlich  e in  F e h le r ,  a b e r  e in e r , 

d e r  n ich t m e h r  g e fü h lt  w ir d .  W e n n  m a n  v o l l  L i e b e  

sa g te , so m e in te  m a n  u r s p r ü n g lic h  au ch  d e n  G e n it iv .

D a  d iese r  a b e r  b eim  F e m in in u m  n ich t e r k e n n b a r  w a r ,

v e rd u n k e lte  sich a llm ä h lic h  d a s  G e f ü h l  d a f ü r ,  u n d  so 

g in g  e r  au ch  b e i m ä n n lic h e n  u n d  s ä chlichen H a u p tw ö r te r n  

v e r lo re n . A u f  dieselbe W eise  sin d  j a  au ch  V e r b in d u n g e n  

e n ts ta n d e n , w ie :  e in  S t ü c k  B r o t ,  e i n  G l a s  W e i n .  

N u n  a b e r  v o l l e r  —  w ie  ste h ts  d a m i t ?  I m  V o lk s-  

m u n d  i st e s  g a n z  g ä n g  u n d  g ä b e ,  au ch  u n sre b este n

*) Nur mit den Bildungen auf b a r  nimmt man es nicht so 
genau, wie u n e n t r i n n b a r  zeigt.
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Schriftsteller haben es oft geschrieben, aber heute getraut
man sichs doch nicht mehr so recht, weil m an so gelehrt 
geworden ist, daß m an immer grübelt, ob man wohl 
auch so sagen dürfe oder nicht, aber nicht gelehrt genug, 
die Zweifel wieder zu bannen. Die Kirche war v o l le r  
M e n schen — der Kerl ist v o l le r  N e id  — der Himmel 
hängt ihm v o l le r  G e ig e n  — der Ju n g e  steckt v o l le r  
S c h n u r r e n — der G arten ist v o l le r  U n k ra u t  — darf
m an denn so schreiben? E i, gewiß darf m ans; jeder- 
mann, Hoch und Niedrig, spricht so, warum  soll mans 
nicht schreiben dürfen?

V o l le r  ist ein erstarrter männlicher Nominativ, der 
im Prädikat auf alle drei G eschlechter angewendet worden 
ist (ganz ebenso wie s e lb e r ,  und ganz ebenso wie selbst,
das nichts andres a ls  das erstarrte Neutrum se l b s  ist). 
Schon Luther scheint ü ber diese merkwürdige Sprach-
erscheinnng nachgedacht zu haben, aber zu der Annahme 
gekommen zu sein, daß v o l le r  aus v o l l  de r entstanden 
sei; er gebraucht es gern, aber immer nur — vor dem 
Femininum und vor dem P lu ra l. Auf keinen Fall hat
die Bildung etwas niedriges an sich, im G egenteil etwas 
trauliches, anheimelndes, und der guten Schriftsprache 
ist  sie durchaus nicht unwürdig.*)

Zahlwörter. Erste Künstler
I n dem Wesen und der Bedeutung des Superlativs 

liegt es begründet, daß er eigentlich nur den bestimmten 
Artikel haben kann: unter hundert M ännern von ver- 
schiedner Größe ist einer d e r  größte. S ind  drei von 
dieser Größe darunter, so sind diese drei d ie größten. 
D ann ist aber einer von diesen dreien nicht e in  g rö ß te r  
— das ist undeutsch! —, sondern e in e r  de r g rö ß te n . 
Darum  ist es eine Abgeschmacktheit, zu schreiben: Lessings

*) Eine ähnlich merkwürdige Bildung wie v o l le r ist M a le r ,  
S tücke r ,  T a g e r , J a h r er in Verbindungen wie: ein M a l er 
dr e i ,  ein  S t ü cker dr e i ,  e in J a h r er fü n f, ein  T ager s echs 
u. ähnl. Hier ist das er der Rest eines rasch und nachlässig gesprochnen 
o der: e in  S t ü ck o der d re i. Diese Verbindungen würden sich aber 
in der guten Schriftsprache doch recht seltsam ausnehmen, sie gehören 
nur noch der Umgangssprache an.


