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INHALT. 

E i n l e i t u n g . Schwinden des deutschen Conjunctive in historischer Zeit, 
Stellung des Deutschen zu den frUher litterarisch fixierten Verwandten, 
des Nhd, zum Englischen. — Beschränkung auf die historische Zeit, 
Bezeichnung der der Untersuchung besonders günstigen Fälle; Aus-
schliessung einiger Fälle begründet, Eintheilung des Ganzen . S. 1 

A. ERSTER ABSCHNITT: D i e N e b e n s ä t z e in d e n e n d e r C o n · 
j u n c t i v im Nhd . n i c h t m e h r g e b r a u c h t w i r d . . . S. 4 

I. D i e von e i n e m C o m p a r a t i v a b h ä n g i g e n N e b e n s ä t z e S. 4 
§ 1. Allgemeines. Goth. — Ahd. — Alts. — Mhd,; Eintheilung. 
§ 2. 1) Die von einem positiven Comparativ abhängigen Nebensätze a) mit 

selbständigem Verbum. Partikeln bei Conjunctiv und Indicativ; — 
α) blosser Conjunctiv; Besprechung verschiedener Erklärungen; Bei-
spielsammlung aa) für das Präsens, ßß) das Präteritum. — ß) Con-
junctiv mit Partikeln; wie so verstärken die verschiedenen Zeitadverbien 
den Gedanken?; ihre sonstigen Bedeutungen. Beispielsammlung aa) für 
den Conjunctiv des Präs. ßß) des Prät"ritums, für den Indicativ aa) des 
Präsens, ßß) des Präteritums. — γ) blosser Indicativ; Erklärung des 
Indicative; Einbusse in welcher Richtung? Beispiele aa) für das 
Präsens ßß) das Präteritum. 

§ 3. Die von einem positiven Comparativ abhängigen Nebensätze b) mit 
einem Modalverbum. Ist indicativische Umschreibung als ursprünglich 
anzunehmen? Gründe dagegen. — Verwandtschaft der Kategorie dee 
Unmöglichkeit mit der der Negation — Die sogenannte Umschreibung 
mit wenig Ausnahmen mhd. noch Steigerung. Kunnen; Mügen; die-
selben wirklich umschreibend; Wellen, Suln. 

§ 4. Von dem Nebensatze nach negiertem Comparativ. 

Aenderung an der Wendung des Gedankens begründet den Indicativ; 
Beispiele. — Bedeutung der Partikel ie; widersprechende, aber ver-
derbte Stelle. — Nebensatz nach dem Comparativ in von ne = quin 
regiertem Satze. 

§ 5. Der Nebensatz, von einem hypothetischen Satze abhängig, im Con-
junctiv, im Indicativ — von negiertem hypothetischem Satze, im Indi-
cativ u, m. dgl. 
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§ 6 Fä l l e in denen zwe i ganze Sätze durch den Comparat iv verglichen 

werden. 

Alts . — A h d . ; das zwe i te Gl ied noch im Mhd. häufig ohne da3; Er-

klärung dee Conjunctive und der auftretenden Hi l fsze i twörter . Einfaches 

Verbum, Hi l fsze i twörter , jDa^-Satz nach Ze. 

I* . D i e v o n e, έ dan, έ da3 a b h ä n g i g e n A d v e r b i a l s ä t z e d e r 

Z e i t S. 25 

§ 7. Goth . ; Burckhardts unmögliche Erk lärung. — Alts. — Ahd. — M h d . ; 

wann Conjunct iv bei negat ivem Hauptsa t z? — Beispielsammlung 1 ) bei 

posit ivem Hauptsatz a ) Conjunct iv . b ) Conjunctiv mit Par t ike l , c ) Indi-

cativ. — 2 ) bei negat ivem Hauptsatze a ) Indicat iv, b ) Conjunctiv. 

Hi l fsverba im Mhd. und Nhd. 

I I . D i e v o n e i n e m S u p e r l a t i v a b h ä n g i g e n R e l a t i v s ä t z e . S 29 

§ 8- A l l geme ines ; Goth. — Ahd. — Alts . — Ags . — Einthei lung. 

§ 9. Gestalten 1 ) Conjunct iv , stets mit ie, iemer a ) am einfachen Y e r b u m , 

b ) am Hi l fsverbum. — 2 ) Indicat iv mit begleitender Part ike l a ) am 

einfachen Verbum, b ) am Hi l f sverbum. — 3 ) blosser Indicativ a) am 

einfachen Verbum, b ) am Hi l fsverbum. 

§ 10. Erk lärung des Conjunct ive ; ist er mit dem Conjunctiv nach dem Com-

parativ oder dem nach alle zusammenzustel len? Entscheidung f i ir 

Letzteres. 

§ 11. Gestalten der veral lgemeinernden Relat ivsätze. Goth. — Ahd. 

Mhd. : 1) Conjunct iv (nach indicativisehem Hauptsatz ) . 2 ) Indicativ mit 

Part ikeln. 3 ) Indicativ ohne Part ike ln. 4 ) Hi l f sverba im Indicativ. 

I I I . D e r S u b j e c t s s a t z n a c h d e n i m ρ e r s ο η a 1 e η W e n d u n g e n : 

E s i s t S i t t e , e s i s t i m m e r , e s m a s s s e i n S. 38 

W a s rechtfertigt die Absonderung dieser Begr i f fe von den übrigen 

Impersonalen ? 

§ 12. A l l g eme ines : Goth. — Ahd. — Mhd. — Der Conjunctiv ist nicht ent-

lehnt. — Einthei lung. 

§ 13. Bedeutung der in diesem Subjectssatz auftretenden Part ike ln. — Ge-

stalten : 1) das einfache Verbum erscheint a ) im blossen Conjunctiv 

a) des Präsens, ß) des Präteritums, b ) im Conjunct iv und Indicativ 

mit einer Part ike l « ) des Präsens, ß) des Präteritums, c ) im blossen 

Indicat iv a ) des Präsens, ß) des Präter i tums. — 2 ) H i l f s v e r b a : Müe^en 

a) Indicat iv mit Part ikel , b ) blosser Indicativ a) des Präsens, ß) des 

Präteritums. — Suln a) Präsens, β) Präter i tum. — Mügen. — Pflegen 

§ 14. Der Conjunctiv nach diesen Wendungen Modus der No thwend igke i t ; 

Bestätigung durch die übrigen Gestalten dieser Sätze ; als Modus der 

Nothwendigke i t bezeichnet er d ie Abhängigkei t . 

I V . D i e v o n e i n e m I m p e r a t i v i s c h e n u r i d o p t a t i v i s c h e n H a u p t -

s a t ζ e a b h ä n g i g e n l e b e η s ä t z e S." 44 

!? 15. A l l gemeines : Goth. — Ahd. — Alts. — Einthei lung. 

§ 16. Gesta l ten: 1 ) nach dem Imperat iv a) Conjunctiv i*) des Präsens, β ) des 

Präteritums, b) Indicat iv . 

2 ) nach wünschendem und aufforderndem Conjunctiv, a ) Conjunctiv 
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α) des Präsens, /?) des Präteritums, b) Indioativ a ) des Präsens, ß) des 
Präteritums. 

3) nach suln .· it dem Infinitiv enthaltendem Hauptsatz a) der Con-
junctly α) des Präsens, ß ) des Präteritums, b) der Indicativ. 

4) nach müe^en mit dem Infinitiv enthaltendem Hauptsatz a ) Con-
junctly α) des Präsens, /S) des Präteritums, b) Iridicativ. 

§ 17. Erklärung dieses Conjunctivs: Wilmanns. — Holtheuer. — Conjunc-
tivische Relativsätze der geforderten Eigenschaft — Dauernde Eigenschaft, 
Schicksalsbestimmung, Schicksalsforderung in der älteren Zeit verwandte 
Begriffe. — Die Nebensätze nach wol, we in ihrer Mittelstellung 
zwischen diesen Relativsätzen und denen nach Imperativ und Conjunc-
tly. — Der Conjunctly bezeichnet als Modus der Nothwendigkeit die 
Abhängigkeit. 

B. Z W E I T E R ABSCHNITT . D i e N e b e n s ä t z e , i n d e n e n d e r Con-
j u n c t l y im Nhd. h ä u f i g e r d u r c h den I n d i c a t i v e r s e t z t 
w i r d a l s im Μ hd S. 54 

I. F ä l l e in denen d e r C o n j u n c t l y m i t e i n e r N e g a t i o n i m 
H a u p t s a t z e in Z u s a m m e n h a n g s t e l l t S. 54 

§ 18. Allgemeines: Goth. — Ahd. — Alts. — Eintheilung. Bedeutung 
dieses Conjunctivs, der zutretenden Partikeln; Folgesätze nach posi-
tivem und negativem Hauptsatz. — Substantivsätze desgl. 

§ 19. Von negiertem Hauptsatz abhängige Substantivsätze. Vereinzelte 
Indicative; Bedeutung von ie. — 1) Nominativsätze: a) Conjunctly des 
Präsens, b) des Präteritums. 2) Accusativsätze. 3) Geriitivsätze. 4) Prä-
positionalsätze: niht dar zuo, niht umbe da 

§ 20. Die Folgesätze nach negiertem Hauptsatze; Goth. — Ahd. — Alts. 
— Kegel für das Mhd. — Seltener Conjunctly nach positivem Haupt-
satze. — Bedeutung des Conjunctivs nach negativem Hauptsatz er-
wiesen. — Eintheilung 1) das einfache Verbum a) im Conjunctly, b ) im 
Conjunctly mit iemer, iht. 2) die Hilfsverba a) im Conjunctly — Con-
junctly des Präteritums anstatt des des Präsens schon im Mhd. b) im 
Indicativ. 

§ 21. Die Relativsätze nach negiertem Antecedens. Goth. — Ahd. — Alts. — 
Eintheilung für das Mhd. — Das einfache Verbum a) im blossen Con-
junctly, b) im Conjunctly mit Partikeln, c ) im Indicativ. Hilfsverba 
a) im blossen Conjunctly, b) im Conj. mit Partikel, c) im Indicativ. 

§ 22. Der Conjunctly in Objectssätzen nach Verben negativer Bedeutung. 
Merkmal für die Zugehörigkeit zu diesen Verben. — Goth. — Ahd. — 
Alts. — Mhd, — Seltenere Construction, regelmässige: 1) der blosse 
Conjunctly, 2) der Conjunctly mit Partikeln a ) des Präsens, b) des 
Präteritums. — gebieten wie verbieten, raten wie widerraten con-
struct. — Weitere Constructionen der Verba dieser Klasse. — ie, iemer 

volle Negation 
II . D i e a b h ä n g i g e n S ä t z e n a c h d e n B e g r i f f e n : G l a u b e n , 

U e b e r z e u g t s e i n , es i s t g e w i s s S. 66 
§ 23. Goth. — Alts, — Ahd. — Eintheilung für das Mhd. — üebersicht 
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dee Objectseatzes bei Negierung obiger Begriffe. 1) Conjunctiv. 2) Con-
junctiv mit iemer, ie. 3) Indicativ mit immer. 

§ 24. Ersetzung des Conjunctive durch den Indicativ in iincm Fall noch 
nhd. unmöglich. Gestalten am einfachen Verbum, 1) Conjunctiv a) des 
Präsens a) von Gegenwärtigem, ft) von Zukünftigem. — 2) Indicativ 
a) des Präsens a) von Gegenwärtigem, ft) von Künftigem, b) des Prä-
terhums u) von Vergangenem, ft) von Zukünftigem. — Hilfsverba 1) im 
Conjunctiv a) des Präsens, b) des Präteritums. 2) im Indicativ a) des 
Präsens, b) des Präteritums. 

§ 25. Erklärung dieses Conjunctive. Notwendigkeit und subjective Gewiss -
heit. — Die 'blosse Parataxis' Täuschung in Folge rein äusserlicher 
Betrachtung. — Conjunctive scheinen aue parataktischen Satzbildungen 
nicht auszuschliossen. 

S c h l u s s S. 72 
Drei negative Ergebnisse. 1) Es ist keine Nachahmung anzunehmen 
in der deutschen Modussetzung. 2) Die Abschwächung der Formen 
bat nicht den ersten Anstoss gegeben zum Aufgeben des Conjunctive, 
3) der Conjunctiv bezeichnet nicht nur die Möglichkeit und Denkbarkeit. 

Fernere Ergebnisse: 1) Einblick in die Art, wie der Conjunctiv, die 
Kategorien bezeichnend, zugleich der Satzverbindung dient; 2) Mögliche 
Ursachen des Schwindens dee Conjunctive: Partikeln, Steigerung durch 
direotee Uebergehen zum Indicativ, Hilfsverba, Doppeldeutigkeit des 
Conjunctive. — 

Weiter gehende Vermuthung. — Ein tröetliches Prinoip wird durch 
die Untersuchung bestätigt. 



Niemandem, der die Entwicklung der deutschen Sprache, 
wenn auch nur flüchtig, betrachtet, kann die Bemerkung ent-
gehen, dass in ihr die Anwendung des Conjunctive ab, die 
des Indicative zunehme oder, umgekehrt ausgedrückt, dass 
die Anwendung des Conjunctive in jeder älteren Zeit jedes-
mal eine häufigere war und sich dann durch eine reichlichere 
Anwendung des Indicative verringert hat. Diesen Gang sehen 
wir genau in der Richtung, welche die Entwicklung in der 
deutschen Sprache selber eingeschlagen hat, sich fortsetzen 
in den verwandten Sprachen; ein Blick auf die in noch 
früherer Zeit bei noch grösserer Fülle an grammatischen 
Formen litterarisch fixierten Sprachen zeigt den Conjunctiv 
in noch grösserer Geltung als wir ihn in dem ältesten Deutschen 
finden, ein Blick auf die modernste der Sprachen, das Eng-
lische, zeigt ihn fast ganz und gar ausser Anwendung gesetzt 
und selbst in der Schriftsprache veraltet. 

Die erst genannte Erscheinung, der Gang der Entwicklung 
im Deutschen selber, ist allein der Gegenstand dieser Unter-
suchung; ich beginne also nicht damit, nach dem Yerhältniss 
des deutschen Conjunctive zu der z.B. im Griechischen 
Optativ genannten Form zu fragen oder zu der z.B. im 
Griechischen Conjunctiv genannten, sondern will zunächst nur 
beobachten, wie in der späteren Sprache der Indicativ weiter 
vorrückt und wie beide Arten des Gedankenausdrucks, die 
ältere mit dem Conjunctiv und die jüngere ohne ihn, mit 
einander kämpfen. Es kommen also die Fälle in Betracht, 
wo in irgend einer Zeit beide Ausdrucksweisen noch gleich-
berechtigt neben einander stehen und unter diesen wieder 
zumeist, weil der Untersuchung besonders günstig, diejenigen 
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