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Die Auswahl aus der dritten Dekade ist auf den 
Zweiten Punischen Krieg focussiert; dabei steht 
erwartungsgemäß Hannibal im Zentrum. Von 
großem Interesse ist bereits der Auftakttext (ab 
urbe condita 21,4,2-9). Die Autoren haben den 
Textabschnitt nicht in der überlieferten Reihen-
folge abdrucken lassen, sondern in 5 Unterab-
schnitte eingeteilt, wobei eine Aufgabe darin 
besteht, die Abschnitte begründet in eine sinnvolle 
Ordnung zu bringen. Zur Lösung dieser Aufgabe 
sind die Schülerinnen und Schüler gezwungen, 
die einzelnen Textpassagen genauestens zu prüfen, 
also nicht nur den Inhalt in den Blick zu nehmen, 
sondern auch formale Aspekte (Beginn eines 
Absatzes, Tempusgebung, Handlungsträger usw.) 
zu berücksichtigen. Zahlreiche Zusatzmaterialien 
(Karten, Münzen, Fotos von Bildern zum Thema, 
Filmplakate (z. B. Loriot: Pappa ante portas, 43), 
Texte von antiken und modernen Autoren usw.) 
bereichern die Ausgabe und machen die Bearbei-
tung der Themen für Schülerinnen und Schüler 
attraktiv. 
 Am Ende des Bandes findet der Leser Hinweise 
auf Übersetzungsmethoden, gewählt wurden das 
„lineare Dekodieren“ sowie die „ Konstruktions-
methode“ (54), in den anderen Ausgaben werden 
weitere Übersetzungsmethoden vorgestellt, zum 
Beispiel in der Tacitus-Ausgabe die „Drei-Schritt-
Methode“ (Pendelmethode) sowie die satzüber-
greifende Texterschließung (44-45). Hierbei sollte 
genauer zwischen den Begriffen Übersetzungsme-
thoden und Texterschließungsmethoden differen-
ziert werden, denn Hans-Joachim Glücklich 
versteht die von ihm kreierte Methode des line-
aren Dekodierens als Texterschließungsmethode 
(Lateinunterricht. Didaktik und Methode. 3. Aufl. 
Göttingen 2008, 67), während die Konstruktions-
methode als Übersetzungsmethode angesehen 
wird (Glücklich, 60). 
 Nützlich sind der Lernwortschatz, der auf die 
einzelnen Textabschnitte ausgerichtet ist (55-58), 
das Eigennamenverzeichnis (58f.), der Abschnitt 
über Stilmittel (62f.) sowie ein sehr knapp gefasstes 
Literaturverzeichnis im Einbanddeckel. Die Aus-
wahl der Literaturangaben ist stets subjektiv, man 
hätte zum Beispiel auf das Buch von Karl Christ 
über Hannibal (Primus-Verlag, Darmstadt 2003) 
oder auch auf die Publikation von Linda-Marie 

Günther (Hannibal. Ein biografisches Por-
trät, Herder Verlag, Freiburg 2010) hinweisen 
können. Zum Themenbereich Wertvorstellungen 
hat Gabriele Thome zwei lesenswerte Bände 
herausgegeben, die es verdient haben, zitiert zu 
werden (Zentrale Wertvorstellungen der Römer 
I, Text-Bilder-Interpretationen, Auxilia Band 45, 
(Buchner Verlag) Bamberg 2000, Dies., Zentrale 
Wertvorstellungen der Römer II, Texte – Bilder – 
Interpretationen, Auxilia Band 46, Bamberg 2000).  
Das Buch von Pedro Barceló gibt es bereits in 
der zweiten Auflage, München 2003. 
 Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch 
zu den anderen beiden Textausgaben der Reihe 
ratio express treffen. Die Abiturvorgaben für die 
Ovidlektüre in NRW sehen eine Auswahl aus dem 
ersten und dem letzten Buch der Metamorphosen 
vor. Darauf hat sich der Bearbeiter des Bandes 
Christian Zitzl eingestellt. Dabei teilt er den 
Weltzeitaltern (Met. 1,5-150) sechs Texten zu 
(8-19) und stellt das Prooemium (Met. 1,1-4) an 
das Ende der Einführung zu den Verwandlungs-
sagen, so dass die Schülerinnen und Schüler die 
Vorrede zum Gesamtwerk der Metamorphosen 
zuerst als grundlegenden Text der Lektürereihe 
lesen. Jedem Textabschnitt sind Bildmaterialien 
und weitere deutsche Texte beigegeben. Der Bear-
beiter bietet für die Weltentstehung den Abdruck 
eines Bildes von Silvia Sailer (Kosmos, 2012) 
und stellt somit Bezüge zwischen der antiken 
Textvorlage und dem Verständnis einer Künstlerin 
unserer Zeit her. Dadurch kann den Schülerinnen 
und Schülern bewusst gemacht werden, wie sehr 
antike Mythen, gerade in der Fassung des Ovid, 
auf heutige Künstler wirken. Den zweiten Teil 
des Bandes bilden die Textabschnitte aus der 
Pythagorasrede (Met. 15, 57-452 in Auswahl). 
Im dritten Abschnitt stehen Caesar (Met. 15, 
816-842), Augustus (Met. 15, 850-870) sowie die 
Spraghis der Metamorphosen (Met. 15, 871-879) 
im Vordergrund. Anders als im ersten Band der 
Reihe gibt es verständlicherweise einen Abschnitt 
über die Metrik (38) und  Angaben zur Wortbil-
dung (40). Wie in den anderen Bänden folgen 
Angaben zu Übersetzungsmethoden (41f.), zu den 
Stilmitteln (42ff.), der Lernwortschatz (44ff.) das 
Eigennamenverzeichnis (46ff.) sowie das Litera-
turverzeichnis (im hinteren Einbanddeckel). Die 
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Auswahl der Titel ist ausgewogen, das Standard-
werk von Dietmar Kienast (Augustus, Prinzeps 
und Monarch) liegt bereits in der vierten Auflage 
vor (Darmstadt 2009).
 Bliebe noch der dritte Band der Reihe mit dem 
Titel: Das Ende einer Dynastie. Tacitus, Annales. 
Die Vorgaben in NRW sehen bis 2014 die Lek-
türe des Agricola vor, ab 2015 eine Auswahl aus 
den Annales (1,1 und Auswahl aus den Büchern 
13-16). Auch in diesem Fall hat sich der Bearbei-
ter des Bandes Georg Leber an diesen Vorgaben 
orientiert. Nach der Behandlung des Prooemiums  
(Ann. 1,1) stehen Burrus, Seneca und der junge 
Kaiser Nero (Ann. 13,2.5; 13,4.6) und Nero als 
Bruder- und Muttermörder im Zentrum (Ann. 
13, 15-17; 14, 3.5 und 14,8, 10-11). Der vierte 
Abschnitt thematisiert die nächtlichen Abenteuer 
und die Leidenschaften des Kaisers (Ann. 13,25, 
14,14-16); danach folgen die Wendepunkte in der 
Regierung (Der Tod des Burrus, das Gastmahl 
des Tigellinus, Ann. 14,51-52), der Brand Roms 
(Ann. 15,38-40; 15,42-44) und zuletzt die Revolu-
tion und der Sturz der Dynastie, die sich ankündigt 
(Ann. 15,48-50, 53; 15,57-58; 15,60/62/64; 15,67; 
16,21.35). Am Ende des Bandes findet der Leser 
wie gewohnt das Literaturverzeichnis, das zwar 
sehr knapp bemessen ist, aber wichtige Titel ent-
hält. 
 Als nächster Band ist eine Ausgabe zu Vergils 
Aeneis (Im Reich der Schatten) geplant, außer-
dem erscheinen in absehbarer Zeit die passenden 
Lehrer kommentare zu den Lektüreheften.  
 Insgesamt haben die Bearbeiter der einzelnen 
Hefte schülerorientierte Lektürereihen vorgelegt, 
die auch die veränderten Rahmenbedingungen 
der heutigen Schullandschaft berücksichtigen und 
jeweils attraktiv gestaltet sind. Es ist zu hoffen, 
dass die nächsten Ausgaben in ähnlicher Qualität 
konzipiert werden.

Dietmar Schmitz, Oberhausen

Wibke E. Harnischmacher, Andrea Guarnas. 
Bellum Grammaticale. Einführung, Text, Über-
setzung und Kommentar. (BAC Band 94), Wissen-
schaftlicher Verlag Trier 2013, 611 S., 59,50 EUR 
(ISBN 978-3-86821-472-7).
 Der Text, welcher der Dissertation zugrunde 
liegt, stammt von einem nahezu unbekannten 

Autor; jedenfalls ist sein Name in den gängigen 
einschlägigen Werken zur Literatur des Neulatein 
selten zu finden. Das Bellum Grammaticale wurde 
zum ersten Mal 1511 publiziert, 500 Jahre später 
wurde  das zu rezensierende Werk von W. E. 
Harnischmacher (H.) der Universität Bochum 
vorgelegt und als Promotionsarbeit angenommen. 
Die Autorin informiert in der Einführung darüber, 
dass es (mindestens) zwei verschiedene editiones 
principes gibt, die erstaunlicherweise am 1. April 
des genannten Jahres das Licht der Welt erblickten. 
Damals gab es noch nicht die Sitte des Aprilscher-
zes, die stammt wahrscheinlich aus Frankreich und 
stand offensichtlich mit der Kalenderreform von 
Karl IX. in Zusammenhang, „der erstmals 1564 
den 1. Januar als Beginn des neuen Jahres ausrufen 
lässt“ (Anm. 2, 11). In der Einführung erfährt der 
Leser die entscheidenden Details zu Inhalt und 
Aufbau des Textes, zur Person des Autors und zu 
dessen weiteren Werken. 
 Erfreulicherweise widmen sich immer mehr 
Forscher der Literatur des sogenannten Neula-
tein, das in der Forschung lange vernachlässigt 
wurde und bis heute bei weitem nicht so aufge-
arbeitet ist, wie die Literatur es verdient hätte. 
Ein herausragender Kenner des Neulatein, Prof. 
Jozef IJsewijn, hat in seinem Standardwerk 
(Companion to Neo-Latin Studien, Amsterdam 
1977; 2. Ausgabe in 2 Bänden, zusammen mit 
D. Sacré, Löwen 1990-1998) auf ein Problem 
der Humanisten im Umgang mit dem mittelal-
terlichen Latein hingewiesen, nämlich auf den 
Kampf der Grammatik, und in diesem Zusam-
menhang drei Namen genannt, von denen der 
erste Andrea Guarna ist (die anderen beiden 
sind Agrippa von Nettersheim und Jacobus 
Gretser). In der Einführung (11-94) bietet H. 
Informationen zum Autor, zu dessen Sprache, 
zum Text, zur Überlieferung und zu ihrer Edition. 
Im zweiten Abschnitt folgt der Text mit der Über-
setzung (95-217), der dritte und umfangreichste 
Abschnitt enthält die Kommentierung (218-576); 
danach schließen sich Angaben zur Literatur 
an (Abkürzungen, Editionen, Kommentare, die 
Sekundärliteratur, Hilfsmittel, 577-601), und ganz 
am Ende folgt der Index grammaticus (602-611). 
Ziel des Buches besteht darin, eine gesicherte 
Grundlage des Textes für die Übersetzung und 
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Kommentierung zu erarbeiten, um über ein 
grundlegendes Instrumentarium für die zukünf-
tige Forschung zu verfügen (20/21); auf diese 
Weise erst ist nach Aussagen von H. eine Gesam-
tinterpretation der Werke Guarnas möglich. 
Darüber hinaus geht sie der Frage nach, „ob resp. 
in welchem Umfang die sprachwissenschaftlichen 
Passagen des Bellum Grammaticale im Spiegel der 
zeitgenössischen Grammatikographie Gültigkeit 
beanspruchen konnten und wollten“ (20).
 Über den Autor sind kaum verlässliche Infor-
mationen gesichert, H. vermutet das Geburtsjahr 
um 1470, gestorben ist er nicht vor 1517, denn 
in diesem Jahr wird sein zweites Werk, Simia, 
ein heiter-satirischer Dialog auf den Architekten 
Bramante, publiziert, das allerdings bei weitem 
nicht den Erfolg des Bellum grammaticale hatte. 
Guarna wird wohl mehrmals in Rom gewesen 
sein, denn er hat sein Hauptwerk dem Juristen und 
späteren Kardinal Paolo Cesi gewidmet. H. gibt 
Einblicke in die bisherige Forschungslage (16ff.); 
sie hat 40 verschiedene Ausgaben aus den letzten 
500 Jahren untersucht. H. geht des Weiteren auf 
Vorläufer von Guarna ein (Lukian, Martianus 
Capella, Honorius Augustodunensis und 
Lorenzo Valla, um nur einige zu nennen). Das 
Besondere an der Schrift Guarnas ist die von ihm 
gewählte Technik: eine narrative Allegorie der 
Grammatik (27). Dazu bemerkt H.: „Er muss 
insofern auf die Einhaltung eines Spannungsbo-
gens achtgeben, auf eine durchgängig glaubhafte 
Zeichnung seiner Figuren, nicht zuletzt auch 
darauf, nicht innerhalb seiner Gesamtdarstellung 
allegorische oder erzählerische Inkonsistenzen zu 
produzieren“ (27). Im weiteren Verlauf der Einfüh-
rung gewährt H. Einsichten über die sprachlichen 
Besonderheiten des Autors (zum Beispiel: keine 
Orientierung am Idealbild Ciceros), sie liefert 
Beobachtungen zur Lexik (Vorliebe für Lexeme 
aus der nachklassischen Epoche, der Spätantike 
und des Mittelalters), zur Morphologie (Präferenz 
für abgestumpfte Perfektformen in der Tradition 
der römischen Geschichtsschreiber, also laudavere 
für laudaverunt) und zur Syntax. Sie geht auf lite-
rarische Vorbilder ein und plädiert aufgrund ihrer 
Analysen für eine Perspektiverweiterung. 
 Einige Angaben zum Inhalt des Textes mögen 
dazu verhelfen, eine Vorstellung vom Bellum 

Grammaticale zu erhalten. Die Grammatica wird 
als „uralte, aber fruchtbare (…) Provinz“ (11) vor-
gestellt, in der zwei Herrscher die bestimmenden 
Faktoren sind, nämlich die Zwillinge Nomen und 
Verbum (POETA und AMO). Aus dieser Konstel-
lation heraus ergibt sich nahezu zwangsläufig ein 
Krieg, wobei den einzelnen Wortarten bestimmte 
Positionen zugewiesen werden. Das Werk gehört 
zur Unterhaltungsliteratur, und daher ist eine 
Schlichtung des Streites angesagt. Am Ende wird 
das geistliche Oberhaupt der damaligen Zeit, 
Papst Julian II., rühmend erwähnt. 
 Um einen kleinen Eindruck vom Sprachduk-
tus des Autors zu bieten, möchte ich den Anfang 
des Textes zitieren: Grammaticae provinciam 
ceterarum omnium, quae ubique terrarum fama 
celebres sunt, pulcherrimamque esse nemo ferme 
vel mediocriter eruditus est qui ambiget. Quippe 
cum amoenitate situs, salubritate caeli, frugum 
omnium copia rebusque aliis, quibus mortalis 
haec vita carere non debet, nulli cedat, tum illus-
trium virorum nutrix semper exstitit et alumna  
(S.106). Den komplexen Aufbau des ersten 
Satzes erklärt H. damit, dass Unkundige zur 
Provinz der Grammatik nicht ohne Hilfe gelan-
gen können (236). Selbstverständlich für die 
damalige Zeit war mit der Grammatik die der 
lateinischen Sprache gemeint, weil die anderen 
Sprachen noch nicht deren Organisationsgrad 
erreicht hatten. Spricht man von provincia, so 
stellt der gelehrte Leser sogleich eine Verbin-
dung zu den Ideen Kampf und Eroberung her; 
dazu kommt die Vorstellung, dass jeder Ler-
nende Mühe und Kraft investieren muss, um 
sich den Lernstoff anzueignen. 
 Der Autor beweist immer wieder viel Humor. 
So werden den Imperativformen dice, face und 
duce für ein Vergehen „am Hintern die Kleidung“ 
entfernt (13). Wie der Verfasser häufig kurzwei-
lige Bemerkungen verwendet, so gelingt es auch 
H. an einigen Stellen, den Leser zum Schmunzeln 
zu bringen.
 H. bedient sich bei der Übersetzung eines 
flüssigen Stils, sie orientiert sich dabei am Stil 
des Originals; damit erhalten auch solche Leser 
die Möglichkeit, das Werk des Grammatikers 
Guarnas kennenzulernen, die nicht über die 
erforderlichen Lateinkenntnisse verfügen; übri-
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gens werden neulateinische Textausgaben meist 
mit einer Übersetzung in eine moderne Sprache 
publiziert, so wie es zum Beispiel Karlheinz 
Töchterle und Mitarbeiter (Universität Inns-
bruck) für die zahlreichen Ausgaben über die 
Geschichte Tirols praktizieren. 
 Die Kommentierung ist reichhaltig und 
gelehrt, H. verzichtet weitgehend auf Vermu-
tungen. Sie legt mit ihrem Buch einen weiteren 
Mosaikstein vor, der dazu beitragen kann, die 
Epoche des 16. Jahrhunderts besser verstehen zu 
können. 

Dietmar Schmitz, Oberhausen

Reichtum und Armut der deutschen Sprache. 
Erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache. 
Hrsg. von: Deutsche Akademie für Sprache und 
Dichtung sowie: Union der deutschen Akademien 
der Wissenschaften. Verlag Walter de Gruyter 2013 
Berlin/Boston. 233 S., EUR 29,95 (ISBN 978-3-11-
033473-9)
 Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viele 
tausend ganz oder teilweise aus dem Lateinischen 
bzw. aus dem Griechischen stammende Wörter, 
oft nachträglich mit Mitteln des Lateinischen/
Griechischen gebildet, es in der deutschen Spra-
che gibt? (Dazu kommen wörtliche Überset-
zungen: rhinókerōs/Nashorn neben Rhinozeros.) 
Die griechisch-römische Antike hat, besonders 
seit der Renaissance, der „Wiedergeburt“, mit 
der Neuerschließung antiker, zumal griechi-
scher Texte, eine herausragende Stellung unter 
den sämtlich für die Menschheitsentwicklung 
bedeutsamen alten Kulturen eingenommen. Die 
Demokratie als Staatsform hat sich zuerst in 
Griechenland herausgebildet. Fast alle unsere lite-
rarischen Gattungen und zahlreiche literarische 
Genres gehen auf die Antike zurück. Bedeutend 
war schon im alten Rom und im Mittelalter 
der Einfluss der griechischen Philosophie. Die 
schriftliche Fixierung des von Juden abgefassten 
Neuen Testaments erfolgte in griechischer Spra-
che, usw. Immer wieder gab es Rückgriffe auf 
Griechisches, nach der Renaissance in Aufklä-
rung (Lessing), Klassik (Goethe, Schiller, 
Herder, Wieland), Neuhumanismus (Wilhelm 
von Humboldt), um nur einige Beispiele zu 
nennen. So ist es nicht erstaunlich, dass auch 

sprachlich das (alt)griechische Erbe bis auf den 
heutigen Tag eine wichtige Rolle spielt. (Aus dem 
Neugriechischen haben wir nur wenige Wörter 
wie Gyros/Jiros, Zaziki, Retsina, Ouzo, Sirtaki, in 
unterschiedlicher Schreibung.) Für die deutsche 
Sprache ist die vieldiskutierte Frage nach dem 
Umfang des Wortschatzes recht unterschiedlich 
beantwortet worden, z. B. in der 25. Auflage des 
Rechtschreibung-Dudens mit „300.000-500.000 
Wörter“. Die Antwort hängt vor allem davon ab, 
wieweit die im Deutschen (auch im Griechischen) 
nahezu unbegrenzt möglichen Ableitungen und 
Zusammensetzungen einbezogen sind. 
 Neu widmet sich dem Problem ein Band, auf 
den hier wenigstens relativ kurz eingegangen 
sei; er ist nicht nur, aber primär für Germanisten 
wichtig. Der Band hat Vorgänger, z. B. in gewisser 
Weise das Buch von Karl-Ernst Sommerfeldt 
(Hg.), Entwicklungstendenzen in der deutschen 
Gegenwartssprache, Leipzig 1988 (unter den 
Autoren: Wolfgang Fleischer). Das dort 
untersuchte „gegenwärtige Deutsch“ umfasst vor 
allem die in der DDR gedruckte und gesprochene 
Sprache, in zweiter Linie die deutsche Sprache 
in der Bundesrepublik, in Österreich und in der 
Schweiz. Allgemeine Fragen werden im Geleit-
wort der beiden herausgebenden Institutionen 
sowie in Kap. 1 (Wolfgang Klein, Reichtum 
und Armut des deutschen Wortschatzes) sowie 
im Anhang (Barbara Seelig, zu Datengrund-
lage und Datenbearbeitung) behandelt. Von 
einem „Verfall“, einem Rückgang der Ausdrucks-
möglichkeiten des Deutschen kann nicht die Rede 
sein, ergibt sich für die Jahre 1905-14, 1948-57, 
1995-2004 besonders anhand gedruckter Texte 
(Belletristik, Presse, wissenschaftliche Prosa, 
Gebrauchstexte). Stichhaltige Aussagen über 
den Wortschatz zumal der älteren gesprochenen 
Sprache sind kaum möglich. Erst recht für die 
Gegenwart gibt es nur wenige brauchbare Daten-
sammlungen zum gesprochenen Deutsch. Nach 
unterschiedlichen Kriterien scheint für unsere 
Zeit ein Wortschatz zwischen 70.000 (Kern-
wortschatz) und über zehn Millionen Lexemen 
(Gesamtwortschatz einschließlich Fachwort-
schatz) gesichert zu sein (19). Interessant 39ff. die 
Aufstellungen zur Häufigkeit einzelner Wörter. 
Kern- und Gesamtwortschatz umfassen selbstver-
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ständlich auch die „Entlehnungen/Übernahmen“ 
aus anderen Sprachen; die umstrittenen Begriffe 
„Fremdwort“ (35 in Anführungszeichen) und 
„Lehnwort“ werden relativ selten verwendet. Zu 
dem unsinnigen Titel des ersten gesamtdeutschen 
(Mannheimer) Dudens „…der deutschen Sprache 
und der Fremdwörter“ s. Ztschr. f. Germ. 4/1983, 
448ff. In Kap. 2 weist Peter Eisenberg über-
triebene Vorstellungen von einer Überfremdung 
durch Anglizismen und „Pseudoanglizismen“ wie 
Handy, Showmaster zurück.
 Für Altsprachler besonders aufschlussreich: 
Zahlreiche griechisch-lateinische Wörter sind in 
den letzten Jahrzehnten im Zuge der auch sprach-
lichen Globalisierung oft über das Englische, das 
„Latein der Neuzeit“, ins Deutsche gelangt. Auch 
Sex ist „eigentlich“ ein lateinisches Wort, Sexualität 
„taucht ja schon lange vorher im Deutschen auf “ 
(48). Kautel ist natürlich ein „deutsches Wort“ (33), 
nur eben kein häufiges. Unter „nichtsegmentier-
bare und nicht ableitbare Wörter“ ist 108, neben 
Kiwi, auch Taxi genannt, wieso? Zu seiner griech.-
lat. Herkunft vgl. die etymologischen Wörterbü-
cher von Pfeiffer und Kluge/Seebold sowie 
The Oxford Dictionary of English Etymology ed. 
C. T. Onions. e statt wie früher ae geht in neuerer 
Zeit meist über das Englische auf das Lateinische 
zurück: Premium, Preview, Enigma. Exklusiv ist mit 
c ebenso wie Centrum (im Juni d. J. wurde an der 
FU Berlin ein „Centrum Modernes Griechenland“ 
gegründet) und nichtlat. Club offenbar für viele 
‚vornehmer‘ als mit k bzw. z, dazu: Von Aborigines 
bis Telewischn. Griechische und lateinische Angli-
zismen im Deutschen, in: Phasis 2-3, Tbilisi 2000, 
413-425, speziell zu Club 416 Anm. 15. In Kap. 3 
(Ludwig M. Eichinger) zur Flexion werden Fälle 
wie „des Autors/des Autoren/das Buch von dem 
Autor“ diskutiert („Der Dativ ist dem Genitiv sein 
Tod“). Häufig wird schon die früher obligatorische 
Kennzeichnung des Genitivs durch Apostroph 
bei auf s endenden Wörtern weggelassen: „Partei 
neuen Typus“ (seinerzeit Eigenbezeichnung kom-
munistischer Parteien). Im Mai 2014 fand an der 
FU eine Tagung „Germanic Genitives“ statt. Beim 
Vordringen der schwachen („regelmäßigen“) 
Verb-Flexion gegenüber der starken („jetzt eher 
‚unregelmäßigen‘“: 133f.) erinnert man sich an 
„Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt 

gewönne, und nähme doch Schaden an seiner 
Seele“. So übersetzt Luther Matth. 16, 26; es ist 
m. W. der einzige deutsche Satz, in dem der Kon-
junktiv in allen drei Umlautformen auftritt. Nicht 
speziell für Altsprachler wichtig ist Kap. 4 zum 
Streckverbgefüge („anwenden/zur Anwendung 
bringen“).
 Fachliteratur ist bis 2013 berücksichtigt. 
Vom Deutschen Fremdwörterbuch („Schulz/
Basler“) ist Bd. 7 (Register; 1988) zitiert, noch 
nicht die neubearbeitete Auflage (1995ff.); von ihr 
erschien zuletzt Bd. 7 (habilitieren-hysterisch), 
s. Anz. f. d. Alt. 65, 2012, 219ff. und FC 2/2012, 
149ff. Zusätzlich zu der im Buch angeführten 
Literatur sei für Altgriechisches im Deutschen 
verwiesen auf „Noch einmal Olympionike, 
Porno und Verwandtes. Ernstes und Heiteres 
zur griechischen Lexik im Deutschen“ in: www.
griechenhausleipzig.net (Vortrag Juni 2013. 
Erweiterter Auszug aus dem noch ungedruckten 
Hauptvortrag einer Tagung, die die Botschaft 
der Hellenischen Republik in Deutschland zum 
Thema „Griechische Lexik in den modernen 
europäischen Sprachen“ durchführte; er wurde 
in ähnlicher Form an der Universität Kiew und 
bei einem Kongress in Boston gehalten.) Das 
Programm eines von mir geplanten handbuchar-
tigen Werkes entwickelte ich in Gymnasium 
102, 1995, 385ff. Vgl. ferner: Zum -ismus, in 
Ztschr. f. Phon. 33,1980, 488ff. (darauf aufbau-
end Gerhard Strauß u. a., Brisante Wörter 
von Agitation bis Zeitgeist, Berlin, New York 
1989); Exkurs „Deutsch Barbar“, in Philol. 133, 
1989, 173ff.; Rez. zu Kytzler, Unser tägliches 
Griechisch, in FC 1/2002, 25ff.; Rez. zu Weeber, 
Musen am Telefon, in FC 2/2008, 122ff.; Rez. zu 
Horst Haider Munske, Alan Kirkness (Hgg.), 
Eurolatein. Das griechische und lateinische Erbe 
in den europäischen Sprachen, in Anzeiger f. d. 
Altert. 51, 1998, 139ff.; Rez. zu Kytzler, Rede-
mund, Unser tägliches Latein, in Gymnasium 
104, 1997, 568ff., zur 5. Aufl. FC 2/2000, 122f. 
– Das Buch ist weithin gut zu lesen. Aber was 
sollen Selbstverständlichkeiten, z. B „Paarungen 
wie [selbst] staunen und [jemanden] zum Staunen 
bringen haben eine unterschiedliche Bedeutung“ 
(198) und „‚jemanden zur Verzweiflung bringen‘ 
ist etwas anderes als [selbst] ‚verzweifeln‘“ (175)? 
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Auffallend S. 2 das Nebeneinander maskuliner 
und femininer Formen für die Bezeichnung von 
Personengruppen: „…Sprachwissenschaftler…
Literaturkritikerinnen, Übersetzerinnen und 
Schriftsteller“. Wünschenswert wäre ein Register 
der Personen, deren Texte als Beleg für Sprach-
entwicklung zitiert werden, sowie ein Stich-
wortregister. – Ungeachtet einzelner Einwände: 
Das Buch bringt neue Erkenntnisse und ist eine 
wichtige Grundlage weiterer Forschungen. Vgl. 
die Besprechungen von S. Flach, K. Kopf, A. 
Stefanowitsch in der OpenAccess-Ztschr. 
ZRS 2014-0003/0004 (wichtig nicht zuletzt 
wegen ihrer Forderung, die Ergebnisse der fach-
wissenschaftlichen Diskussion ernsthaft in die 
öffentliche Diskussion einzubringen) sowie die 
Leseempfehlung des Historikers Götz Aly, Ber-
liner Zeitung 27.5.2014. 
 Gespannt wartet man auf den „Zweiten 
Bericht zur Lage der deutschen Sprache“. Wird 
es darin um Migranten-Mehrsprachigkeit und 
Jugendsprache gehen? In diesem Fall müssten 
mehr Belege für das gesprochene Deutsch heran-
gezogen werden. Zweckmäßig wäre es auch, 
die Notwendigkeit der Neufassung von nicht 
mehr als politisch korrekt empfundener Lexik 
zu untersuchen. Das betrifft etwa „Neger“ und 
„Zigeunerschnitzel“. Beide fehlen in den letzten 
Auflagen beider Duden-Fremdwörterbücher. Vgl. 
dagegen: Duden. Deutsches Universalwörterbuch 
(das umfangreichste einsprachige deutsche Wör-
terbuch), 7. Aufl. 2011, mit Erläuterungen zu den 
genannten Wörtern. Besonders bei ‚rassistischen‘ 
Lexemen sei ein Blick über den Grenzzaun der 
deutschen Sprache empfohlen; andere Sprach-
gemeinschaften gehen entspannter damit um. 
Auch neueste spektakuläre Movierungen („Frau 
Professor“ für Männer) sind des Nachdenkens 
wert. Ins Extrem getriebener politischer Kor-
rektheit geschuldet sind in der 26. Aufl. des 
Rechtschreibung-Dudens zahllose Feminina: 
Es hat schon Henkerinnen und Scharfrichte-
rinnen gegeben, Stalkerinnen und eine Bundes-
kanzlerin, aber „Vorständinnen“ sind mir noch 
nicht begegnet, und keine Chance sehe ich für 
eine „Reichskanzlerin“. Nachzugehen ist ferner 
Fällen, in denen einem häufig gebrauchten aus 
einer fremden Sprache stammenden Verb ein 

‚passendes‘ deutsches Präfix aufgesetzt wird. 
So wird „oktroyieren“ unter dem Einfluss von 
„aufdrängen, aufzwingen“ zu „aufoktroyieren“, 
wohl zur Verdeutlichung, weil das ‚Simplex‘ 
„oktroyieren“ dem Deutschen, sofern er nicht 
Französisch kann, nicht recht verständlich ist. 
Kurios erklärt das Große Duden-Fremdwörter-
buch „oktroyieren“ durch „aufdrängen, aufzwin-
gen, aufoktroyieren“! „Minieren“ wird nach dem 
Muster von „untergraben“ zu „unterminieren“, 
aus dem „Protagonisten“ wird unter dem Einfluss 
von „Hauptdarsteller“ der „Hauptprotagonist“; 
weitere Fälle, in der Presse gefunden: Einzelmo-
nographie, logistischer Nachschub, zoologischer 
Tiergarten. Gravierender ist, dass offensichtlich 
an keiner Stelle die Spezifik des – immer noch 
virulenten – ostdeutschen und bundesrepubli-
kanischen Sprachgebrauchs reflektiert wird, auch 
dort nicht, wo neben dem „Tagesspiegel“ die 
„[Ost]Berliner Zeitung“ herangezogen wird, auch 
nicht für das Zeitfenster 1948-57; für beide Zei-
tungen aus Berlin liegen ohnehin „nur Daten seit 
den 1990er Jahren vor“ (50). Zur einschlägigen 
Literatur s. B. Schaeder, Die deutsche Sprache 
in Ost und West (Sammelrezension), Mutter-
sprache 119, 2009, 85ff. Unbedingt sollte etwas 
zum Umgang mit Fremdwörtern in der DDR 
gesagt werden. Klaus Höpcke, jahrzehntelang 
in maßgeblichen kulturpolitischen Funktionen, 
startete in tiefster DDR-Zeit als Kulturredakteur 
des „Neuen Deutschland“ eine ebenso heftige 
wie folgenlose Kampagne gegen Fremdwörter. 
Damals ging man, der politischen Gesamthal-
tung entsprechend, primär gegen englische und 
französische Lexeme vor, das taten Leute, die 
ganz arglos „Dispatcher“, „Hooligan“, „Kom-
bine“, „Meeting“, „Rayon“, „Ressourcen“ sagten. 
Diese Wörter stammen aus dem Englischen bzw. 
Französischen, aber sie waren über das Russische 
in das Ost-Deutsche gelangt, waren gleichsam 
Russizismen, also ‚gesellschaftsfähig‘. In den 
60er/70er Jahren konnte eine gewisse Starrheit bei 
der Bewertung internationaler Trends nicht nur 
im Mode- und Unterhaltungsbereich überwun-
den werden (Jeans; Jazz), sondern auch bei der 
Verwendung von Fremdwörtern, dann ‚durfte‘ 
man „Teenager“, „Teen(s)“ usw. sagen. 

Jürgen Werner, Berlin
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