
DIE STELLUNG 
DES REFLEXIVPRONOMENS IN DEN DEUTSCHEN SÄTZEN 

I. 

Die deutsche Sp rache e r l aub t in der Wor t s t e l l ung ihrer Sä t ze eine gewisse Freihei t , 
von einer „ G e b u n d e n h e i t " kann n ich t die Rede sein. D ie S te l lung m a n c h e r Sa tzg l ieder 
ist sogar so u n g e w i ß , d a ß m a n sich d a r ü b e r du rchaus n ich t im k l a r e n ist, w ie sie 
ü b e r h a u p t gesetzt w e r d e n sollen. 

Eines dieser f r ag l i chen Sa tzg l ieder ist das R e f l e x i v p r o n o m e n des P r ä d i k a t s als 
A k k u s a t i v o b j e k t ; das „s ich" k o m m t in den Sä tzen l i terar ischer Tex t e u n d im al l tägl i -
chen S p r a c h g e b r a u c h ba ld hier ba ld d o r t vo r . 

D a s D r a m a u n d das Vers k o m m e n in dieser H ins i ch t n icht in Frage , d e n n in der 
W o r t f o l g e ihrer Sä tze gel ten auch a n d e r e Regeln , als die der G r a m m a t i k . D i e d ich ter i -
sche Fre ihe i t e rmögl ich t im Interesse des Wohl l au t e s u n d des Re ims die V e r ä n d e r u n g 
der W o r t f o l g e , die sowohl in den Sä t zen der R o m a n e als auch im wi rk l i chen Gesp räch 
einen groben Vers toß gegen die g r ammat i s chen Regeln bedeute te . Es w a r deshalb 
möglich, n u r die Tex t e epischer W e r k e zu un te rsuchen . 

Diese B e m e r k u n g über die S te l lung des R e f l e x i v p r o n o m e n s ha t besonders f ü r die 
N e b e n s ä t z e eine Ge l tung . In den N e b e n s ä t z e n steht das R e f l e x i v p r o n o m e n e n t w e r d e r 
an z w e i t e r Stelle h in t e r dem E i n l e i t w o r t oder an d r i t t e r Stelle h in te r dem Subjek t , 
wenn dieses ein P e r s o n a l p r o n o m e n ist. 

Sogar , es k o m m t auch vo r , d a ß das R e f l e x i v p r o n o m e n dem S a t z e n d e ganz nahe 
gesetzt w i r d . Es ergibt sich also die Frage , w o das R e f l e x i v p r o n o m e n 

1. in den e in fachen e rwei te r t en Sä tzen m i t ge rader W o r t f o l g e ; 
2. in den e in fachen e rwe i t e r t en Sä tzen mi t umgekehr t e r W o r t f o l g e 
3. u n d in den N e b e n s ä t z e n 

r icht ig gesetzt w e r d e n soll. 
D i e ersten zwei F ragen w e r d e n in der Fach l i t e r a tu r e indeut ig b e a n t w o r t e t . Wi r 

haben auch keine E r f a h r u n g , die zeigte, d a ß die Prax i s v o n der Theor i e a b w e i c h t . 
A n d e r s s teht es mi t den N e b e n s ä t z e n . Wol l en w i r je tz t un te r suchen , w ie die 

G r a m m a t i k e r die d r i t t e Frage , w o das R e f l e x i v p r o n o m e n in N e b e n s ä t z e n s teht , be-
an twor t en . 

„ R e f l e x i v p r o n o m e n fo lgen als O b j e k t e den gleichen Regeln , w ie die übr igen 
P r o n o m e n . 

H e u t e ras ier te sich der Va te r . 
. . . , d a ß sich der V a t e r rasier te . 
. . . , u m sich zu ras ieren ." 1 

1 Schulz—Griesbach: Grammatik der deutschen Sprache. Max Hueber Verlag München, 
i960. S. 357. 
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„ D a s R e f l e x i v p r o n o m e n »sich« w i r d immer ( auch in de r A n r e d e in B r i e f e n ) k l e in 
geschrieben. Seine S te l lung im S a t z ist eine Frage des W o h l k l a n g e s u n d der e i n d e u t i g e n 
Beziehung. Es soll immer mögl ichst w e i t v o r n im S a t z e s t ehen : 

O f t m u ß t e n sich die V ö l k e r ihre Freiheit erst e r k ä m p f e n . W i r h o f f e n , d a ß sich 
die F r i e d e n s k r ä f t e in der ganzen W e l t du rchse tzen w e r d e n . D a n n k l a n g e n d i e S a i t e n 
al lein, bis sich w i e d e r die S t i m m e leise in g e b r o c h e n e n L a u t e n d a r e i n m i s c h t e . 
( G o e t h e ) . ' " 

„Subs tan t iv i sch — absolu t g e b r a u c h t e F o r m w ö r t e r t r e t en an dieselben S te l l en des 
Satzes wie die Subs t an t ive ( N e n n w ö r t e r ) , doch e rgeben sich gewisse U n t e r s c h i e d e d a r a u s , 
d a ß sie — da v ie l fach einsilbig u n d schwach ton ig — besonde ren B e d e u t u n g s g e s e t z e n 
u n t e r w o r f e n sind . . . 

D o c h besteht auch die T e n d e n z , F o r m w ö r t e r an das V e r b h e r a n z u r ü c k e n , w e n n 
sie mi t diesem f u n k t o n a l eng z u s a m m e n g e h ö r e n : wei l d ie K i n d e r sich f r e u t e n ; w e i l 
die Ereignisse ihn über rasch ten (neben : weil sich d ie K i n d e r f r e u t e n , we i l ihn d ie 
Ereignisse übe r rasch ten ) . " 3 

„ D a s d u r c h die N e n n f o r m ausgedrück te O b j e k t s t eh t h in t e r , das r ü c k b e z ü g l i c h e 
u n d persön l iche F ü r w o r t v o r a l len P r ä d i k a t s b e s t i m m u n g e n ; i m N e b e n s a t z e s t e h e n 
diese F ü r w ö r t e r auch v o r dem S u b j e k t w o r t e , w e n n dieses n i ch t selbst ein pe r sön l i ches 
F ü r w o r t ist."4 

„ D i e Bez iehung im Sa tz soll d u r c h die Ste l le des R e f l e x i v p r o n o m e n s e i n d e u t i g 
sein. Desha lb rücken w i r es im S a t z mögl ichst we i t nach v o r n . . . 

. . . D a s gilt vor a l lem f ü r die Stel lung des R e f l e x i v p r o n o m e n s in N e b e n s ä t z e n : 
D ie Vö lke r , d ie sich d u r c h den Bef re iungskr ieg des J a h r e s 1813 ihre F r e i h e i t (s ich) 

e r k ä m p f t ha t t en , sahen sich d u r c h d ie fo lgenden J a h r e de r R e a k t i o n (sich) g e t ä u s c h t . " 3 

„Vorwegnahme gewisser Pronomina und Adverbien 
D a das F ü r w o r t und gewisse P a r t i k e l n ( U m s t a n d s w ö r t e r ) w i e hier , d a , d a n n ge-

wöhn l i ch v o r h e r g e n a n n t e Begr i f f e w i e d e r a u f n e h m e n , so s tehen sie mi t R e c h t me i s t ens 
am A n f a n g des Satzes . . . 

. . . Aus diesem G r u n d e s teht auch das R e f l e x i v p r o n o m e n (das r ü c k b e z ü g l i c h e 
F ü r w o r t ) e igent l ich immer mögl ichs t n a h e am A n f a n g des N e b e n s a t z e s : 

D a sich die N a c h r i c h t n ich t bestä t igt ha t . D a sich derse lbe de r A u f f a s s u n g des 
Min i s t e rp rä s iden t en angeschlossen h a t (Bism.)"6 

„ M e l l é k m o n d a t i szórend esetén a v isszaható n é v m á s l ehe tő leg a m e l l é k m o n d a t 
elejére kerü l . A személyes n é v m á s n a k mint a l a n y n a k u g y a n a z a szerepe , m i n t a f o r -
d í to t t s z ó r e n d b e n : 

Ich w e i ß nicht , ob er sich (de : o b sich K a r l ) nach dieser s chweren K r a n k h e i t 
schon e rho l t ha t . N e m t u d o m , hogy K á r o l y f e l é p ü l t - e m á r ebből a nehéz be tegségbő l . 

H a a m e l l é k m o n d a t b a n „ z u - j - f ő n é v i igenév" v a g y „ u m + f ő n é v i i g e n é v " s ze rke -
ze te t t a l á l u n k , a k k o r a m e l l é k m o n d a t a v i s szaha tó névmássa l k e z d ő d i k , i l l e tve ez a z 
um k ö t ő s z ó u t á n á l l : 

- Jung, Walter: Kleine Grammatik der deutschen Sprache. VEB Bibl. Inst. Leipzig, 
1955. S. 148—149. 

3 Erben, Johannes: Abriss der deutschen Grammatik. Akademie Verlag Berlin 1960. S. 
161. 

4 Jauker, Kar l : Deutsche Sprachlehre für Mädchenlyzeen. Wien. Im k. u. k. Schul-
bücher — Verlage. 1908. S. 94. 

5 Die deutsche Sprache von einem Autorenkollektiv. Fachbuchverlag Leipzig, 1957. 
S. 137. 

0 Sütterlin, Ludwig: Die deutsche Sprachc der Gegenwart. R. Voigtländers Verlag in 
Leipzig 1910. S. 294. 
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Er ist gewil l t , sich f ü r diese Sache e inzusetzen. H a j l a n d ó ezt az ügye t t á m o g a t n i . 
Er k le ide t sich w a r m , um sich n ich t zu e rkä l ten . Melegen ö l töz ik , hogy meg ne-
fázzék . " 7 

„Als eine H a u p t r e g e l der W o r t s t e l l u n g in der deutschen S y n t a x m u ß m a n ansehen , 
daß sich schwach be ton t e W ö r t e r , besonders bei P r o n o m i n a , möglichst an das erste-
stark be ton te W o r t des Satzes anschl ießen . W e n n G r i m m schre ib t : 

„welches in spä te ren U r k u n d e n sich k a u m a n t r e f f e , " 
„ w o m i t er l i t tenen Schaden sie schnell verwächst ," ' 
„nu r m u ß bei der K u n s t m a n — im Auge h a b e n , " 
„zu dem Beispiele m u ß noch es bessere Beispiele geben," 

so k l ing t das entschieden unschön . Aus der aufges te l l ten H a u p t r e g e l fo lg t auch , daß-
die P r o n o m i n a des D a t i v s u n d des A k k u s a t i v s mögl ichst h in t e r das erste W o r t k o m m e n , 
müssen, selbst auf die G e f a h r hin, d a ß sie ganz v o n ihrem V e r b u m ge t renn t w e r d e n t 
Richt ig schreibt dahe r B i smarck : 

„ d u r c h deren Z a u b e r sich Massen von Faschinen, Bre t t e rn , H a n d k a r r e n u n d . 
manure aus dem I n n e r n des Landes gegen die Elbe h in bewegen , u m sich d o r t . . . ais-
prosaischer D a m m den poet ischen Schäumen der F lu t en tgegenzus te l len ." 

Ver s töße gegen diese Regel sind ungemein häuf ig . I m H a u p t s a t z erscheint das: 
P r o n o m e n „sich"' r e f l ex ive r A u s d r ü c k e bei G r i m m nicht selten v o n dem im H a u p t -
satze s tehenden Verb ge t renn t , w ie : 

„ M e h r e r e D i c h t e r bedienen dieser Redensa r t sich n ich t , " „ N i c h t auf viel andre-
Weise ve rhä l t es im 13. J a h r h u n d e r t sich mi t W u n s c h . " 

A u c h das ist unr ich t ig . D a s P r o n o m e n gehör t hier h in t e r das V e r b u m . Ein BeispieL 
frei l ich, wie das fo lgende , das einem neueren R o m a n angehör t , k l ingt noch ans töß ige r : 

„ I n ihren A r m e n w a n d e l t e n sch luchzende T r ä n e n in heiteres Lachen, Langewei le-
in jube lnde Lust , müß ige L a u n e zu nü tz l i cher Tä t igke i t sich."8 

„Stellung des Reflexivs. Mi t w a h r e r Abs ich t l i chke i t w i r d diese F o r d e r u n g des 
Wohl lau tes heute beim Ref l ex iv , v o r a l lem seiner schwachton igs ten F o r m sich," u n b e -
achtet gelassen, so d a ß m a n fö rml i ch f r o h sein m u ß , w e n n m a n über einen S a t z m i t 
ref lexier W e n d u n g ohne Unebenhe i t h i n w e g k o m m t . D a z u vereinigt sich gerade hier mitr. 
der F o r d e r u n g des Wohl l au t e s die a n d e r e der Vers t änd l i chke i t oder S i n n g e m ä ß h e i t ; 
diese aber f o r d e r t , d a ß dies W ö r t c h e n , das o f t k a u m noch ein voll e m p f u n d e n e s F ü r -
wor t u n d m e h r n u r ein Ze ichen einer besonderen S innes f ä rbung ist, n icht an e i n e r 
Stelle s teht , w o man das bedeutends te , un tersche idens te und deshalb zu einer E n t -
gegensetzung a u f f o r d e r n d e W o r t e r w a r t e t , sondern dor t , w o m a n einen Fingerze ig f ü r 
die A u f f a s s u n g des Satzes noch b rauchen k a n n , mögl ichst an seinem A n f a n g e . H e u t e , 
w o es o f t d e m E n d e ganz nahe ge rück t ist, k a n n m a n sich immer erst nach t r äg l i ch , 
durch einen gewal t igen R u c k in die r icht ige A u f f a s s u n g verse tzen ; e t w a wie einem a m 
Ende eines Weges der Wegweiser n ich t eben z u r Bequeml ichke i t anzeigt , d a ß m a n irre-, 
gegangen sei. G o e t h e ha t auch dies w o h l e m p f u n d e n , u n d so t r i f f t m a n bei ihm k a u m 
einen Sa tz , w o „s ich" n ich t mögl ichs t we i t v o r g e r ü c k t w ä r e : 

D a s Bi ld , auf das sieb meine ganze Liebe bezog. N a r z i ß schien sich auf seine 
Gel iebte o h n e R ü c k h a l t e twas zugu te zu tun . D a n n k langen die Sai ten allein, bis sich-
wieder die S t i m m e leise in gebrochenen L a u t e n da re in mischte . 

' Paulinyi: Rendszeres német nyelvvan. Tankönyvkiadó Bp. 1960. 95. lap. 
s Andersen, K. G.: Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit int Deutschen. Leipzig/O. R.. 

Reisland 1912. S. 410—411. 
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Solchen w a h r h a f t melodischen Sä t zen halte m a n zu d e m Beispiele mi t es sich o b e n 
n u r noch fo lgende gegenüber , u m sich v o n der h e r r s c h e n d e n G e s c h m a c k l o s i g k e i t a b g e -
s toßen zu f ü h l e n : 

So w i r d das s chmücke Büchle in sich (wem d e n n sonst?) F r e u n d e wei t u n d b r e i t 
m a c h e n (§. 386, 2). E ine F o r m , in die d ie Menschen sich ( s t a t t : sich die M e n s c h e n ) 
g e z w ä n g t haben . D a m i t mischten d a n n auch sich — w e n d e n n sonst? — E l e m e n t e d e r 
heimischen Sage. Emer i ch w a r n u r ka l tb lü t ig , so lange es n i ch t u m F r a u e n sich h a n d e l t e . 

D a s ärgs te ist es f re i l ich , w e n n m a n es sogar a u c h in de r S t i m m h e b u n g v o r d e m 
Zwischensa t ze und selbst am Sch luße des Satzes e rscheinen l ä ß t : 

Es fiel ihr ein, d a ß ein de r Genossen sehr w o h l sich, wie ö f t e r — w e n d e n n ? — 
in le tz ter Zei t , bei ihr ve r sammel t haben konnte . (E. Baue r ) u n d : So m u ß t e ich, u m zu 
W e i h n a c h t e n in N e p a l e in t r e f f en zu können , mich , w o l l t e ich diese ind i schs te a l le r 
S t ä d t e ü b e r h a u p t sehen, der E i senbahn bedienen ( O . Ehlers ) . D o c h b r ingen dies n i c h t 
b l o ß zwei E r z ä h l e r der Täg l . R u n d s c h a u fertig, s o n d e r n auch z. B. W. R a a b e : M e h r 
als e inmal schüt te l te Cesa re C a m p o l a n e sich, als o b ihn f rös te le . " 9 

Aus diesen Z i t a t e n l äß t sich fo lge rn , daß d ie S t e l l ung des R e f l e x i v p r o n o m e n s in 
N e b e n s ä t z e n v o n der W o r t a r t des Sub jek t s a b h ä n g t ebenso, w i e in e in f achen e r w e i t e r t e n 

-Sätzen mi t u m g e k e h r t e r W o r t f o l g e . 
Is t das Sub jek t des N e b e n s a t z e s e in H a u p t w o r t , so s teh t das R e f l e x i v p r o n o m e n 

zwischen dem B i n d e w o r t u n d dem S u b j e k t an der z w e i t e n Ste l le : 

1. 2. 3. 
. . ., E i n l e i t w o r t R e f l e x i v p r o n o m e n S u b j e k t . . . 

I s t das Sub jek t ein P e r s o n a l p r o n o m e n , so gehen B i n d e w o r t u n d Sub jek t d e m R e f l e x i v -
p r o n o m e n v o r a n : 

1. 2. 3. 
. . ., E in l e i twor t Subjek t R e f l e x i v p r o n o m e n . . . 

D i e A b w e i c h u n g von diesen Rege ln w i r d als ein V e r s t o ß gegen d ie S p r a c h r i c h t i g k e i t 
Be t r ach t e t u n d ge tade l t . 

D a s ist n u n die Theor ie , die P rax i s zeigt a b e r e t w a s anderes . I n der P r a x i s w e i c h t 
n ä m l i c h der G e b r a u c h des R e f l e x i v p r o n o m e n s v o n de r Regel ab . D a dieser W i d e r s p r u c h 
zwischen T h e o r i e und P rax i s bes teht , hielten w i r es f ü r nö t ig u n d e r w ü n s c h t zu p r ü f e n , 
w ie das R e f l e x i v p r o n o m e n in einer gefäll ig g e w ä h l t e n Z e i t s p a n n e g e b r a u c h t w u r d e . 

T h e o d o r M a t t h i a s u n d K a r l G u s t a f A n d e r s e n stel len fes t , d a ß der G b e r a u c h des 
R e f l e x i v p r o n o m e n s v o n der Regel abweicht , geben abe r w e d e r das M a ß dieser A b -
we ichung noch die T e n d e n z der V e r ä n d e r u n g im G e b r a u c h des R e f l e x i v p r o n o m e n s 
von den 90-er J a h r e n des le tz ten J a h r h u n d e r t s , v o m A n f a n g de r f ü r die U n t e r s u c h u n g 
gefä l l ig gewäh l t e r Ze i t spanne , bis zu unseren T a g e n (1962) an . 

N u r J o h a n n e s Erben 1 0 n i m m t v o n der T e n d e n z e iner V e r ä n d e r u n g auf d iesem 
Gebie t Kenn tn i s . W a r u m er aber — im Gegensa tze zu den a n d e r e n G r a m m a t i k e r n — 
von dieser T e n d e n z n u r K e n n t n i s n i m m t , o h n e dagegen ein W o r t zu s p r e c h e n , ist a u c h 
u n g e k l ä r t . Diese o f f e n e n Fragen k ö n n e n am bes ten d u r c h die A n a l y s e e n t s p r e c h e n d e r 
Beispiele b e a n t w o r t e t w e r d e n . 

9 Sprachleben und Sprachschäden von Prof. Dr. Theodor Matthias. Leipzig, Friedrich 
Brandstetter. 1906. S. 381—383. 

10 Erben, Johannes: a. a. O. 
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I I . 

Das Reflexivpronomen in Objektsätzen von den 90-er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts bis zum Ende des ersten Weltkrieges 

( 1 8 9 0 - 1 9 1 8 ) 

1. Regelmäßig gebildete Nebensätze 

„Sie f r ag te sich nebenbei, wie sich die Analyse wohl zu seinen Eigenschaften ver-
halten werde . . ." 

A. Zweig: Die Nove l l en um Claud ia S. 14. 
„Das w a r ein Künst ler , O s w a l d Saach; er ha t te gewissenhaft ermessen, wie sich 

diese Stimmung angespannter Trauer allein fassen und der Seele tragen ließ." 
Ebenda . S. 97. 

„Der Kundscha f t e r ist noch nicht zurück, und wir wissen nicht, ob sich vielleicht 
Feinde in der Nähe befinden, welche durch den Schuß auf die roten Männer au f -
merksam werden könn ten . " 

K. M a y : Old Surehand, Bd. IE S. 42. 
„Dabe i w a r ich überzeugt , daß ich nicht lange auf sie zu war ten ha t te , denn sie 

nahmen jedenfal ls an, daß sich Militär nur kurze Zeit hei den hundert Bäumen aufge-
halten habe und den Comantschen V u p a Umugis schnell gefolgt sei, um ihnen stets 
auf den Fersen zu bleiben." 

K . M a y : Old Surehand, Bd. I. S. 465. 

2. Unregelmäßig gebildete Nebensätze 

„Es giebt an dem See, und z w a r der e rwähnten Insel grad gegenüber, eine Stelle, 
die sich wie keine andere zum Lagern eignet; ich selbst habe zweimal mehrere N ä c h t e 
dort zugebracht und möchte annehmen, daß die lndsmen sich auch dort befinden." 

Ebenda. S. 97. 
„Die Roten du r f t en eben nicht bemerken, daß meine Schilfmaske sich bewegte 

Ebenda . S. 106. 
„Aber nach einiger Zeit bemerkte ich, daß das Floß sich auf seiner Seite tiefer in 

das Wasser senkte, als auf der meinigen." 
Ebenda. S. 130. 

„ D a n n traf ich mich mit Winne tou in den Black — Hills und e r fuhr von ihm, 
daß Bloody — Fox sich wohl befinde und noch keinen Besuch der Comantschen er-
halten hat te ." 

Ebenda. S. 166. 
„ D a b e i hör te ich, daß Old Wabble und Parker sich noch eine ganze Weile, auch 

mit unterdruckten Stimmen miteinander zankten." 
Ebenda . S. 339. 

„Es w a r so, wie ich sagte; wir sahen, daß die Comantschen sich von der Stelle, 
wo sie sich jetzt befunden hatten, im Galoppe entfernten." 

Ebenda. S. 342. 
„Dabe i bemerkte ich, wohl , daß Winnetou sich schweigend dabei verhielt oder 

verhalten hatte, denn wenn ich mich bei ihm befand , w a r es nicht seine Ar t und Weise, 
andern Leuten vor mir seine Ansicht darzulegen." 

Ebenda. S. 371. 
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„ W i r sahen durch das Fernrohr , daß die sechs Reiter sich zerstreuten, u m in dieser 
Weise die „hunde r t Bäume" zu erreichen; das w a r sehr p f i f f i g von ihnen, aber , n a t ü r l i c h 
ohne d a ß sie es wuß ten , nicht nötig, weil die Coman t schen sich en t f e rn t h a t t e n . " 

Ebenda . S. 440. 
„ H a b t Ih r es denn wi rk l ich f ü r möglich gehal ten, daß ein Gelehrter, also ein 

studierter Mann sich als Dummkapf im wilden Westen nur zu dem Zwecke herumtreibt, 
um Gräber zu entdecken 

Ebenda . S. 453. 
„Wi r hielten außer Schußwei te von ihnen und sahen, welch eine Verwirrung sieb 

ihrer bemächtigt hatte." 
E b e n d a . S. 4 7 4 . 

„Wahrscheinl ich nehmen sie an, daß Schiba — bigk sich irrte, als er von d e m W e g e 
und von der E n t f e r n u n g sprach, oder d a ß sie ihn nicht r icht ig ve r s tanden h a b e n . " 

E b e n d a . S. 522. 
„ N u n war ten wir , ob die Comantschen sich einstellen würden." 

Ebenda . S. 564 . 
„ I c h weiß nicht , warum die Seele Old Shatterhands sich in dieser Weise mit 

meinem Vater und mit meiner Mutter beschäftigt; aber ich w a r n e ihn, sich v o r d e m 
Mediz inmanne zu hüten, denn dieser h a t es n icht gern, w e n n m a n sich u m ihn be-
kümmer t . " 

E b e n d a . S. 595. 
„Wi r hör ten auf unserer Rückkeh r , daß Old Wabble sich zwar erst gesträubt, 

dann aber angesichts des drohenden Revolvers tüchtig zugeschlagen hatte." 
E b e n d a . S. 643. 

„ D e r ganze Vorgang kam mir keineswegs lächerl ich vor , denn ich m u ß t e ja 
bemerken, daß Lincoln sich hier in der Wildnis auf das Amt eines Lawyers vor-
bereitete." 

Ebenda . S. 28. Bd. I I . 
„Spä te r hör te ich einmal, daß der Kanada — Bill sich am unteren Missisipi sehen 

lasse und mit dem Spiele ein schönes Geld verdiene." 
E b e n d a . S. 73. 

„Siehst du nicht, daß die Schufte sich nur so eng zusammengehalten haben , u m 
über das Schicksal der Gefangenen zu beraten." 

E b e n d a . S. 201. 
„Eine kurze Zeit später bemerkte Gott , der a u f m e r k s a m alle Vorgänge un ten be-

t rachtete , daß die Menschen in den eisernen Kleidern sich um einen Berg mehr zu 
schaffen machten, als um alle anderen Berge." 

R . M. Ri lke : Geschichten vom lieben G o t t . S. 301. 
„Also ich sagte, daß der Verein sich über die ganze Erde verbreitet hatte u n d 

dieses ist Tatsache." 
E b e n d a . S. 376. 

„ O h " un te rbrach ihn Kla ra schnell, als sie merk te , daß seine Stirn sich verdunkelte, 
„es ist nicht die Schuld der Menschen, d a ß sie anders d a v o n reden . " 

E b e n d a . S. 393. 
„Aber Kasimir ha t das alles nicht gemerkt. Auch nicht , daß der deutsche Maler 

sich damit beschäftigt, seine Finger auf einen kleinen Ele fan ten aus Ebenho lz zu setzen, 
und reiten und lehren." 

R i lke : Die Letz te . S. 230. 
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„Wenn dieser Lieutenant gewußt hät te , weshalb seine schöne Dane sich mit diesen 
„langweiligen" Dingen befaßte!" 

K . M a y : O l d Surehand. Bd. I I . S. 527. 
„Übrigens beklagte sich keine Seele über sein Fortbleiben, und ebenso leicht ver-

schmerzte m a n es, daß die Rätin Spatz sich entschloß, ihrer jüngeren Freundin Gesell-
schaf t zu leisten, da das Fahren sie seekrank machte . " 

Th . M a n n : Tr is tan. S. 31. 
„Zu fühlen, wie wunderbare spielende und schwermütige Kräfte sich in dir regen, 

nud dabei zu wissen, d a ß diejenigen, zu denen du dich hinübersehnst , ihnen in heiterer 
Unzugängl ichkei t gegenüberstehen, das tut sehr weh . " 

Th . M a n n : Tonio Kröger . S. 219. 
„ M a n hörte , wie d raußen unter Scherzen und Gelächter die Wagen bestiegen 

wurden, wie ein Gefährt nach dem andern auf der Landstraße sich knirschend in 
Bewegung setzte und. davonrollte." 

Ebenda. S. 261. 
„Bei jedem Anruf des Telefons, jedem Klingeln an der T ü r schrak sie zusammen 

und spürte, wie ihre ruhige Existenz sich plötzlich auflöste und zerrann, u n d aus dieser 
Kraf t los igkei t entwuchs ihr schon die A h n u n g eines ganzen ze r t rümmer ten Lebens." 

S te fan Zweig : Angst . S. 22. 
„Sie merkte , wie der Jüngling sich enger an sie schmiegte, seine H a n d in ihren 

nackten A r m vergrub, d a ß sie stöhnen muß te vor schmerzvoller Lust, und je tzt , da 
ihre Augen in seine tauchten, meinte sie ihn zu erkennen." 

Ebenda. S. 26. 
„ Ich verstehe jetzt wieder einmal alle diese Menschen, die e inander gernhaben 

und doch eben jetzt k ä m p f e n d einender entgegenstreben (und das ist kein Vergnügen, 
sondern eine spal tende Q u a l ) : die Mut te r , die mit diesem Wor t e ihr letztes gesagt zu 
haben scheint, und, daß Sirmisch sich damit nicht zufrieden geben kann — er ha t ja 
erst vo r Wochen von dem Ende des Freundes Kennt inis erhal ten . . ." 

Arno ld Zweig: Die Novel len um Claudia . S. 99. 
„Wie unmöglich ist das alles: zu verstehen, daß Claudia Eggeling sich verbündet 

und eins weiß mit Lisbeth Ohlsen! ich versage vor dieser Aufgabe . " 
Ebenda. S. 125. 

„ W i ß t ihr, erinnerst du dich, Wal te r , daß Oswald Saach sich in gewissem Sinne 
abhängig fühlte von unbekannten Gewalten?" 

Ebenda. S. 126. 
„. . . aber nichts sagte einem, da die N a t u r schwieg, welche Gebärde sich dafür 

einstellen sollte ..." 
Ebenda . S. 188. 

„ Z u dem sagtest du, als du die Papiere hineinstecktest, daß diese Art von Taschen 
sich sehr gut zur Aufbewahrung von solchen hohen Schecks eigne." 

K. M a y : O l d Surehand. Bd. I I . S. 616. 
„ E r wußte , daß der Graf sich bemühte, so o f t wie möglich in die N ä h e seiner 

Schwester zu kommen , und er w u ß t e ebenso, daß diese dem Bestreben des G r a f e n 
keinen Widers tand entgegensetzte." 

Ebenda. S. 309. 
„Glauben Sie, daß ein anständiger Mensch sich von einer Hure Geld schenken 

lassen kann?" 
Leonhard F rank : Die Ursache. S. 25. 
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„ N i e m a n d vers tand, weshalb der Einäugige sich vom Dichter noch einmal die 
Rheienfolge der Vorgänge in der Lehrstube darstellen ließr 

E b e n d a . S. 64. 
„ D a füh l t e Winnetou unvermi t te l t , daß Frömmigkeit und Gottesglaube sich mit 

seinen Räuberidealen nicht deckten." 
L. F r a n k : Die R ä u b e r b a n d e . S. 127. 

Von den 40 Beispielen weichen 36 von der Regel ab. N e h m e n wi r die 40 Beispiele 
fü r 1 0 0 % , bekommen wi r das M a ß der Abweichung: 

40 Stück 1 0 0 % 
1 Stück 2,5 % 

36 Stück 9 0 % 
4 Stück 1 0 % 

9 0 % der Beispiele weichen also v o n der Regel ab u n d nu r 1 0 % s t immen mi t ihr 
überein. Gegen diese sprachliche Erscheinung erhoben die G r a m m a t i k e r ihr W o r t , 
indem sie diese Erscheinung f ü r einen zu vermeidenden Vers toß gegen den r ich t igen 
Sprachgebrauch erklär ten . 

Für diese Zei tspanne ist also das entschlossen abweisende Verha l t en der G r a m -
mat iker gegen diese Erscheinung charakteristisch. 

Das Reflexivpronomen in Objektsätzen zwischen den beiden Weltkriegen 
( 1 9 1 9 - 1 9 3 9 ) 

1. Regelmäßig gebildete Nebensätze 

„ M a n sieht deutlich, wie sich im Zuge der neoromantischen Bewegung die Form 
des historischen Romans als Kritik der Zeit, als Abbild der Gegenwart in der Ver-
gangenheit, als Aufruf zu heroischer Großheit neu belebt." 

Werner Mahrholz : Deu t sche L i t e ra tu r der G e g e n w a r t . S. 200. 
„ Ich fühl te , wie sich die Stachel tiefer hineinbohrten, als wol l ten sie das Fleisch 

ausreißen." 
L u d w i g R e n n : Kr ieg . S. 242. 

„ Ich ha t t e nichts mehr zu tun und ging ziellos im D o r f herum, lehnte über die 
Brücke und sah zu, wie sich das Schilf im Wasser bewegte und ging zu rück . " 

E b e n d a . S. 191. 
„ D a ahn t das Kind , daß sich etwas Großes, etwas Begeisterndes begibt, als v e r m i -

sche sich in diesem windigen Fahnengetümmel der H i m m e l mi t der E rde . " 
Franz Wer f e l : B a r b a r a u n d die F römmigke i t . S. 31. 

„Am Morgen , der solchen geselligen Verans ta l tungen folgte, konn te er hören , daß 
sich Papa in vorsichtiger Weise milde beklagte." 

E b e n d a . S. 36. 
„Wer weiß, wie sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn noch weiter ver-

ändert hätte, w ä r e nicht jenes verhängnisvolle Ereignis eingetreten, das F e r d i n a n d s 
Kindhe i t so f rühzei t ig zers tör te ." 

E b e n d a . S. 83. 
„ D a spür te Ferd inand , daß sich das Gesicht des Eindringligs ihm annäherte, u n d 

im nächsten Augenblick streif te ein schnurrbär t iger K u ß seine angs t feuchte S t i rn . " 
E b e n d a . S. 89 . 
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„Dieser sagte übrigens genau dasselbe, was auch der Bergmann gesagt hä t t e ; würde-
er mehr gesprochen haben: E twa , d a ß die Ernteaussichten zufr iedenste l lend seien, a b e r 
m a n dennoch einen zweitägigen Regen brauchen könnte , daß sich der neue Kreistier-
arzt in Milin als Nichtskönner entpuppt habe . . ." 

Ebenda . S. 127. 
„Wohl merk te der alte Merz , wie sich der Mückenschwarm ihm annäherte." 

A n n a Seghers: Der K o p f l o h n . S. 30. 
„. . . da spürte der Bauer, daß sich sein jahrelanger, geheimer Wunsch erfüllte."' 

Ebenda . S. 75. 
„ O b w o h l er dabei in seinen Teller sah, spürte er, wie sich die Gesichter ver-

änderten, die Blicke härter wurderx." 
Ebenda . S. 75. 

„Doch Terenz w u ß t e nicht , ob sich das Asylrecht der Göttin auf den ganzen 
Tempel erstreckte oder nur auf die Zelle mit dem Altar und ihrem Bild." 

Lion Feuchtwanger : Der falsche Nero . S. 88. 
„Auch w ü r d e Johannes , wenn er wirkl ich was von Kuns t vers tünde, merken, daß 

sich hinter ihm, dem Terenz, Größeres verbirgt." 
Ebenda . S. 91. 

„Sie werden sehen, meine He r r en , wie schnell sich dann der gute, alte Großkönig 
Artaban entschließen wird, uns zu unters tü tzen ." 

Ebenda . S. 195. 
„ U n d auch, daß ich ihm das Unte rk le id mit den grünen Flecken nicht mehr geben 

soll, hat er mir gesagt, nachdem N e r o tot wa r , und ich kann mir nicht denken, daß 
sich der Kaiser in der letzten Nacht auf dem Palatin gerade darüber mit ihm sollte 
unterhalten haben." 

Ebenda . S. 246. 
„Lissy sieht mit t iefem Ers taunen, wie sich die Gesichter der Menschen rund um 

sie verändern." 
F. C. Weiskopf : Die Verseilung. S. 183. 

„Lissy kam nach dem Ohnmach t san fa l l schnell zur Besinngung und verlor nicht 
wieder die Gewal t über sich; auch abends nicht , als F romayer erzählte , wie sich die 
Sache mit Klaus zugetragen hatte." 

Ebenda. S. 200. 

2. Unregelmäßig gebildete Nebensätze 

„ M a n sieht durch diesen sehr summarischen Oberbl ick deutlich, daß die Bedeutung-
der Neuromantik sich keineswegs in den eigentlichen Werken der Neuromantik er-
schöpft . . ." 

W. M a h r h o l z : Deutsche Li tera tur der Gegenwar t . S. 311. 
,,. . . man sieht, d a ß St r indberg ganz im Banne der sozialistischen Utop ien steht, 

und daß der positive Teil seiner Satire sich in dieser Zeit nach dem „Roten Zimmer"' 
aus der Ideologie des Sozialismus und Kommunismus speist." 

Ebenda. S. 137. 
„ N a c h d e m man 400 Seiten lang mit dem Verfasser eine wahre H ö l l e n f a h r t gemacht 

und alle Leiden der Ve rdammten durchlebt hat , e r fäh r t man am Schluß, daß der 
Autor sich »experimentierend auf den Standpunkt des Gläubigen gestellt« habe." 

Ebenda. S. 353. 
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„ W ä h r e n d die Anwäl te , die nicht begriffen, weshalb dieses so großzügig einige 
.Paar sich überhaupt getrennt hatte, ihre gemeinsame Arbe i t in die Maschine d ik t i e r t en , 
".bückten die Geschiedenen, beide reglos in die Sessel zurückgelehnt , hinaus, auf die 
.nassen, schon herbstgelben Bäume und den trüben Sp reekana l . " 

L. F r a n k : Brude r u n d Schwester . S. 8. 
,,. . . und nun wünschte H e r r Schmit t nicht, daß die Mutter sich bereit erklärte . . ." 

E b e n d a . S. 9. 
„Das w a r die Zeit , da die Gäste eines Restaurants in Par is , L o n d o n , Berlin er leben 

konnten , daß an zwei Tischen zwei Menschen sich plötzlich erhoben, f r a g e n d , zöge rnd 
und erblaßt wie Gespenster aufe inander zugingen und mit einem Begrüßungsschre i 

•einander in die Arme fielen . . ." 
E b e n d a . S. 20. 

„ A m nächsten Morgen hören wi r , daß ein Major des Nachbarregiments sich er-
schossen hatte, als er von der Flucht des Kaisers hö r t e . " 

Erich Mar i a R e m a r q u e : D e r Weg z u r ü c k . S. 44. 
„ E r w a r nicht zu Hause" , sagte sie atemlos u n d will aufgereg t wei te rsprechen , da 

rsieht sie, daß Willy sich angezogen hat." 
E b e n d a . S. 90. 

„ I m m e r noch geht die U h r im Fabr ik turm, von N e u b a u e r und schlägt d ie S t u n d e n 
igenau wie damals , als wir auf das Z i f fe rb la t t s ta r r ten , um zu beobachten , wie die 
Zeiger sich bewegten . . ." 

Ebenda . S. 166. 
„Meinen Sie, daß die Eltern sich darüber freuen werden, wenn sie ein H e f t vol l 

Ungenügend und Mange lha f t sehen?" f r ag t e er." 
Ebenda . S. 169. 

„Das dunkle G r ü n der Wachholderbüsche w i r d zu t iefem Braun , u n d ich spüre, 
-wie der Nachtwind sich jetzt leise von,den jernen Wäldern hebt." 

Ebenda . S. 260. 
„ Ich fühle , wie ein Krampf sich in mir ausbreitet, als w ü r d e ich zu Stein u n d 

.müßte bröckelnd zerfa l len." 
E b e n d a . S. 273. 

„ U n d Gold , das Schwein, hat natürl ich ge funden , d a ß die Krise nicht ewig d a u e r n 
.kann und daß das Geschäft sich bald wieder bessern muß und d a ß d a n n F r o m a y e r 
sofor t wieder eingestellt w i r d . " 

F. C . Weiskopf : D ie Versuchung. S. 54. 
„Sie gestat tete auch, daß Staudinger sich mit ihr für einen der nächsten Tage 

•verabredete." 
E b e n d a . S. 58. 

„ D a n n las ich in der Zei tung, daß mein Bräutigam sich erschossen hatte . . ." 
E b e n d a . S. 77. 

. „Sie merk t , daß ihre Augen sich verdunkeln und steht schnell auf . 
E b e n d a . S. 182. 

„Richt ig , wir hät ten es zustande bringen müssen, daß die Arbeiter sich alle zu-
sammenschließen und den Braunen die Straße verrammeln."" 

E b e n d a . S. 229. 
„Als er jetzt , verspätet , seine A u f w a r t u n g machte , f r a g t e sich die ganze S t a d t 

An t ioch ien , wie er und der neue Mann sich wohl zueinander stellen würden." 
L. F e u c h t w a n g e r : Der falsche N e r o . S. 9. 
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„ K ü h n stieß er vor. Fragte besorgt, ob Cejon sich denn noch immer nicht ent-
schlossen habe, welchen der beiden part ischen Prä tenden ten er anerkennen soll." 

Ebenda . S. 64. 
„ D e r Erzpr ies ter ha t te verhindern wollen, daß etwa er, Fronto sich des Mannes 

bemächtige . . .*'*' 
Ebenda . S. 88. 

„Wenn eine Frau so ka l t ist" dach te er, „darf sie nicht erwarten, daß der Mann 
sich erhitzt." 

Ebenda. S. 154. 
„Fas t bedauer te er, daß Fronto sich so ruhig und besonnen verhalten hatte." 

Ebenda . S. 157. 
„ Ich empfeh le also dr ingend, daß unsere Armee sich darauf beschränke, das Er-

worbene zu halten, und sich durch die erzielten Erfo lge zu keiner At tacke ve r füh ren 
zu lassen." 

Ebenda . S. 193. 
Von den obigen 40 Beispielen weichen 23 von der Regel ab, 17 s t immen mit ihr 

überein. N e h m e n wir die 40 Beispiele f ü r 100%, ergibt sich das M a ß der Abweichung: 

40 Stück 100 % 
1 Stück 2 , 5 % 

23 Stück 5 7 , 5 % 
17 Stück 4 2 , 5 % 

Wir können also feststellen, d a ß 5 7 , 5 % der Beispiele von der Regel abweichen. 4 2 , 5 % 
stimmen mit ihr überein. Die Zahlen zeigen, daß hier das M a ß der Abweichung noch 
größer ist, als das der Übereinst immung. Wenn wi r aber die Zahlen der beiden Per ioden 
vergleichen, bekommen wir ein interessantes Ergebnis: 

I. 1890—1918 Abweichung 9 0 , 0 % Übereins t immung 1 0 , 0 % 
I I . 1919—1939 Abweichung 5 7 , 5 % Übere ins t immung 5 2 , 5 % 

D e r Unterschied 3 2 , 5 % 3 2 , 5 % 

Für die zwei te Per iode ist also den Zahlen nach charakterist isch, daß die Zah l der 
regelmäßig gebildeten Objek t sä tze im Vergleich zur ersten Per iode um 3 2 , 5 % höher 
ist, was den zwanz ig jähr igen Durchschni t t bet rachte t als eine wer tvol le Verschiebung 
in posi t iver Rich tung angesehen werden kann. Diese Verbesserung erweisende Tendenz 
im Gebrauch des Ref lex ivpronomens er laubt uns zu folgern, daß die Bestrebung und 
Anst rengung der Grammat ike r , die feh le rhaf te sprachliche Erscheinung zu beseitigen, 
einen beruhigenden Er fo lg brachte. 

Das Reflexivpronomen in Objektsätzen vom Ausbruch des zweiten Weltkrieges 

bis zu unseren Tagen 

( 1 9 3 9 - 1 9 6 2 ) 

1. Regelmäßig gebildete Nebensätze 

„Sie glaubte zu spüren, daß sich hinter seinen Worten eine große Enttäuschung 
verbarg." 

H e r m a n n B a r k h o f f : Riskante Bekanntschaf ten . S. 8. 
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„Die Sekretär in berichtete, daß sich ihr gemeinsamer Vorgesetzter schon seit über 
einer Stunde bei Kirminalrat Dr. Weißmann, dem Chef der Kölner Kriminalpolizei, 
aufhielt." 

H . Barkhof f : Die M ö r d e r des D imi t r i K o n d o r a . S. 12. 
„Ich glaube, daß sich auf den Anruf Zeugen melden werden." 

Ot to B o n h o f f : A l a r m im Mogengrauen . S. 15. 
„So erreichte er, ohne jemanden direkt anzusprechen , daß sich alle betroffen 

fühlten." 
Rolf H e i d e r : R a n g e r . S. 4. 

„Übrigens zu ihrer sogenannten Kompaniebeschwerde z u r ü c k z u k o m m e n : D i e 
Wehrbeschwerdeordnung besagt z w a r in Pa ragraph eins, Absa tz eins: »Der So lda t 
kann sich beschweren, wenn er glaubt , von Vorgesetz ten ungerecht behande l t w o r d e n 
zu sein«; aber das heißt noch lange nicht , daß sich der Soldat beschweren soll:'' 

E b e n d a . S. 15. 
„Hi l f los müssen sie zusehen, wie sich Bayer dem Erdboden immer mehr nähert, 

wie sein Körpe r aufschlägt ." 
Ebenda . S. 23. 

„ N a c h längerer Einlei tung e rö f fne t e er ihnen, daß sich ihnen eine einmalige 
Chanche für ihre weitere Karriere böte." 

H a n s Mül l e r : 704 auf O s t k u r s . S. 10. 
„Plötzl ich sieht er, wie sich die Köpfe der vor ihm stehenden Soldaten zur Tür 

der Stabsbaracke wenden." 
Hans O l i v a — H a g e n : I m S o n d e r a u f t r a g . S. 109. 

„Er spürte, wie ihm die K a r r e entglitt , wie sich seine Muskeln spannten, wie sich 
jede einzelne Sehne seiner bland zusammenzog . . ." 

Hans—Joachim P r ö g e r : Scha t ten über den Gleisen. S. 38. 
„ E r brach ve rwunder t ab, als er sah, daß sich die schweratmende Frau erschöpft 

an die Hauswand lehnte." 
G ü n t e r R a d t k e : Gespens te r jagd . S. 8. 

„Wollen wi r mal sehen, ob sich dann noch ein Gespenst an dich heranwagt." 
E b e n d a . S. 17. 

„ D u sagtest vorhin , daß sich fast das ganze Dorf an der Suche nach den Gespen-
stern beteiligt hat." 

E b e n d a . S. 23. 
„ N i c h t einmal ha t te er gemerkt , daß sich Verfolger an seine Fersen hefteten." 

E b e n d a . S. 38. 
„. . . er möge den Schweinetöpf besorgen, und achten, daß sich die Hunde nicht 

in der Küche umhertreiben." 
H e l m u t Sakowski: D i e Entsche idung der Lene M a t t k e . S. 77. 

„Der Brite weiß, daß sich hier der letzte Schritt ankündigt, mit dem eine be-
s t immte E tappe der China — Poli t ik seiner Regie rung ihren Abschluß f i n d e t . " 

H a r r y T h ü r k : A u f s t a n d am gelben Meer . S. 3S. 

„Er erkennt , daß sich hier die Möglichkeit ankündigt, die Vormach t s t e l l ung de r 
britischen Krone in China weiter zu festigen." 

E b e n d a . S. 39. 
„Ich fühl te , wie das Wasser unter dem G u m m i t u c h h indurchl ie f , u n d sah d u r c h 

das Marienglasfenster , wie sich die Moskwa vom einströmenden Regenwasser gelb 
verfärbte." 

L u d w i g T u r e k : K l a r zur W e n d e . S. 35. 
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„Von ihm e r fuhren wir , daß sich die Hajenarbeiter vor wenigen Tagen gezveigert 
hatten, einen deutschen D a m p f e r zu löschen." 

Ebenda . S. 57. 
„Eines Abends nach Feierabend sitze ich auf der St raße auf einem Stein und sehe, 

wie sich eine Schar Kinder, der Älteste mochte vielleicht fünf Jahre gezählt haben, 
hinter einer Hausecke mit ängstlich hervorgesteckten Köpfen vor mir verbirgt." 

Ebenda . S. 69. 
„Ich füh l te deutlich, um wieviel sich meine Sehnsucht zur See steigern mußte, 

wenn ich von den Gestal ten der »Letzten Heuer« Abschied zu nehmen ha t te . " 
Ebenda . S. 107. 

„ T r o t z d e m ist aber zu sagen, daß sich die türkische Frau mit großer Energie von 
aller religiöser Bevormundung frei zu machen versucht." 

Ebenda . S. 126. 
„Ich fühlte, wie sich das Blut ins Gehirn preßt vor letzter Anstrengung." 

Ebenda . S. 184. 
„Als die Wassermassen abf l ießen, sehe ich, wie sich Pasek an das Ruder klam-

mert und endlich seine Aufgabe begreift." 
Ebenda . S. 184. 

„Laute rbach . . . spürte, daß sich in ihm ein Widerstand zwischen Entschluß und 
Tat einschaltete." 

Bodo Uuse: Die Brücke. S. 24 
„Wer weiß, in welcher verzweifelten Lage sich Ihre Freunde befinden." 

Klaus Vogt : H a v a r i e am Gletscher Sfinx. S. 3. 
, , . . . Sie sei sofor t auf Völker zugegangen und habe ihm gesagt, daß sich Polizei 

im Werk befinde." 
K a r l - H e i n z Weber : Verbrechen um U R 3. S. 23. 

„Mi t ziemlicher Sicherheit ha t ten ihm die zwei Genossen der Betriebswache be-
weisen können, daß sich in der fraglichen Zeit im oder bei dem Geheude kein Fremder 
aufgehalten hatte." 

Ebenda . S. 15. 
„Der Of f i z i e r spricht wei te r : Wir dür fen auch nicht vergessen, daß sich unsere 

Vermutungen auf zwei oder sogar mehrere Hypothesen stützen." 
K. H . Weber : Tä te r oder O p fe r ? S. 24. 

„Wenzel spürt , daß sich der Griff für einen Augenblick lockert, mit dem Bein 
tritt er um sich, s türzt hinaus. ' ' 

Ebenda . S. 33. 
„Es ist ja durchaus nicht angenehm zu wissen, daß sich in meiner Abteilung außer 

Wenzel möglicherweise noch ein zweiter Gauner befindet." 
Ebenda. S. 43. 

„ Inzwischen w a r Baltutis in Westberl in gewesen und ha t t e der Agentenstelle 
Meldung gemacht , daß sich Wenzel drüben aufhalte." 

Ebenda . S. 45. 
„ N i e m a n d woll te glauben, daß sich unter ihnen ein Verbrecher befand." 

Rudolf Weiß : P i ra ten an Steuerbord. S. 15. 
„Wenn wir dann er fahren , wo sich der Gesuchte befindet, jagen wir geradewegs 

auf ihn zu." 
Ebenda . S. 35. 
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2. Unregelmäßig gebildete Nebensätze 

„Ich hä t t e nie gedacht , daß Nigger sich überhaupt waschen." 
O. B o n h o f f : AI rm im M o r g e n g r a u e n . S. 8. 

„ Ich habe dir e twas mi tgebracht , etwas, wonach dein Herz sich sehnt." 
Eberhard K o t t w i t z : Armeepis to le 8086. S. 27. 

„Ärger quol l in ihr auf , als sie sah, wie das zarte Ding sich schinden mußte." 
H . Sakowski: D i e En tsche idung der Lene M a t t k e . S. 78. 

„ H a t t e uns die F lau te nicht sonderlich gestört , so f r eu t e es uns doch zu sehen, 
wie das gute Boot sich daran machte, uns über den Weg der letzten Meile in den 
ersehnten Hafen zu bringen." 

L. T u r e k : K l a r zu r W e n d e . S. 29. 
„Glaube nicht , E f f e n d i K a p i t a n o , daß der Ring sich unter den Spänen verkrochen 

hatte, nein, dieses Räubervo lk , schon seit meiner K indhe i t eine w a h r e S c h a n d e f ü r 
unser Dor f h a t ihn gestohlen." 

Ebenda . S. 133. 
„Ich wol l te nun doch endgül t ig wissen, warum die Frau sich mit solcher Ent-

schiedenheit gegen das sanfte Licht meiner Lampe sträubte." 
E b e n d a . S. 165. 

„Sie w a r t e n da rau f , daß Madrid sich ergibt. . ." 
B. Uhse : Die erste Schlacht . S. 15. 

Von den angeführ t en 40 Beispielen wiechen 7 von der Regel ab, 33 s t immen mi t 
ihr überein. Wenn wi r die 40 Beispiele f ü r 100°/o nehmen, zeigt sich folgendes Ergebnis : 

40 Stück 
1 Stück 

33 Stück 
7 Stück 

100% 
2 , 5 % 

8 2 , 5 % 
1 7 , 5 % 

Von den Sätzen, die aus der d r i t t en Per iode gesammelt w u r d e n , s t immen 8 2 , 5 % 
mit der Regel überein und weichen 1 7 , 5 % von der Regel ab. D a s M a ß der A b w e i c h u n g 
ist hier schon so gering, daß Erben diese Erscheinung n ich t als t ade lnswer ten Fehler , 
sondern als eine Tendenz betrachte t , die zwar von ihm nicht gebilligt, aber auch n ich t 
getadelt wi rd . 

I I I . 

Vergleichen w i r nun die Zahlen der drei P e r i o d e n : 

I . 
I I . 

I I I . 

Gesamtzahl 
40 Stück 
40 Stück 
40 Stück 

Ubere ins t immung 
4 S tück 

17 Stück 
33 Stück 

Abweichung 
36 Stück 
23 Stück 

7 Stück 

I. 1 0 0 % 1 0 , 0 % 9 0 , 0 % 
I I . 1 0 0 % 42,5 % 5 7 , 5 % 

I I I . 1 0 0 % 8 2 , 5 % 1 7 , 5 % 

Die Zahlen zeigen in der Veränderung der W o r t f o l g e der O b j e k t z ä t z e eine posi-
t ive Tendenz . Die Zahl der regelmäßig gebildeten N e b e n s ä t z e n immt zu, u n d z w a r 
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im Vergle ich zu r ersten Pe r iode ist die Versch iebung in posi t iver R i c h t u n g in der 
z w e i t e n Pe r iode 3 2 , 5 % , in der d r i t t e n 7 2 , 5 % . I n der d r i t t en P e r i d e ist d ie V e r -
ä n d e r u n g u m 4 0 % größer , als in d e r zwe i t en , das M a ß der Verbesserung ist in dieser 
Z e i t s p a n n e g röße r , u n d z w a r u m 8 % . 

In der ersten Pe r iode we ichen 9 0 % der Beispiele v o n der Regel ab , in de r d r i t t e n 
s t immen 8 2 , 5 % mi t ihr übere in . V o m A n f a n g der b e h a n d e l t e n Ze i t spanne , v a n 1890, 
bis 1962 s ind insgesamt 72 J a h r e ve rgangen . W ä h r e n d dieser 72 J a h r e ist die Ver -
ä n d e r u n g be inahe 1 0 0 % , es feh len d a r a n n u r noch 7 , 5 % . 

Dieses Ergebnis zeigt eine d ia lek t i sche A n n ä h e r u n g zwischen P rax i s u n d Theor ie . 
Die G r a m m a t i k e r begannen einen K a m p f gegen eine fa lsche sprachl iche Er sche inung , 
und dieser K a m p f b r a c h t e e inen f a s t h u n d e r t p r o z e n t i g e n Er fo lg . D i e P r a x i s n ä h e r t e 
sich also u n t e r b e w u ß t e r E n w i r k u n g der G r a m m a t i k e r der Theor ie . Auf G r u n d der 
ziemlich g roßen V e r ä n d e r u n g gaben die G r a m m a t i k e r ihre unnachg ieb ige H a l t u n g 
auf u n d die A n n ä h e r u n g geschah n ich t n u r seitens der Prax i s sonde rn auch seitens 
der Theor ie , i ndem auch diese eine V e r ä n d e r u n g e r f u h r : 

Im heut igen S p r a c h g e b r a u c h k a n n das R e f l e x i v p r o n o m e n sowohl an de r z w e i t e n 
Stelle, nach d e m Bindewor t e , als auch an de r d r i t t e n Stelle, nach dem Sub jek t s tehen, 
auch d a n n , w e n n das Sub jek t kein P e r s o n a l p r o n o m e n ist. 

Beide Gebrauchsweisen des R e f l e x i v p r o n o m e n s sind gestat te t . 
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