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DIE ARTEN GEFLUGELTER WORTE IN DER 
MODERNEN DEUTSCHEN SCHRIFTSPRACHE

In der Sprache der Trager verschiedener Weltsprachen werden Worte und 
stehende W ortverbindungen w eit gebraucht, deren Quellen Kunstwerke, 
publiz istische, ph ilosophische und w issenschaftliche Texte, Kino- und 
Femsehfilme, Ausspriiche beriihmter Menschen, bekannte folkloristische Werke 
der Volker der Welt usw. sind. Solche Worte und Ausdrilcke werden ais „geflugelte 
Worte“ bezeichnet.

Geflugelte Worte sind die in der Sprache reproduzierbaren bildlichen Namen, 
die aphoristisch gefeilten Ausspriiche, die zum ersten Mai von einer bekannten Person 
(einem Schriftsteller, einem Staatsmann, einem Gelehrten usw.) gebraucht und mit 
irgendeinem Kunstwerk, mit einem bestimmten Anschauungssystem und/oder mit 
der Person des Schopfers selbst assoziiert werden [Райхштейн 1972: 114]. 
Geflugelte Worte bieten dem Sprechenden die Moglichkeit, schlagend und kurz 
seinen Gedanken zu auBem, treffend und knapp eine Erscheinung, eine Situation, 
ein Verhaltnis zu irgendwem oder irgendwas zu charakterisieren. Dadurch erhalten 
geflugelte Worte eine weite Verbreitung, vgl. die Formel spontaner Dialektik A lies 
fliefit (Heraklit); der Вibelaufruf zur Vergeltung Auge um A uge, Zahn um Zahn (Bibel, 
2. Mose, 21,24); die AuBerung der Seelenverwimmg von Faust ZweiSeelen wohnen, 
ach! in meiner Brust (J. W. Goethe, „Faust") oder von Hamlet -  Sein oder Nichtsein, 
das ist hier die Frage (W. Shakespeare, ,,Hamlet“) usw.

Im eigentlich linguistischen Sinne gelten als geflugelte Worte nur diejenigen 
festen Redewendungen, die in der Sprache ebenso wie Phraseologismen oder 
Sprichw 6rter weit verb re ite t sind. Sie w erden aber im U nterschied zu 
Phraseologismen und Sprichw6rtem im Bewusstsein der Sprachtrager ihrem Urheber 
oder ihrer Urquelle gegenubergestellt. (Meyers Neues Lexikon: 290]. Fur geflugelte 
Worte sind die Festigkeit und die Reproduzierbarkeit kennzeichnend, deshalb sind 
sie ein Bestandteil der Sprache [Бельчиков 1990:246]. AuBerdem werden geflugelte 
Worte auch durch den Lakonismus und die Intertextualitat charakterisiert.

D er F achausdruck  „S ch lagw orter"  ist a llgem ein  v erb re ite t. U nter 
Schlagwortem versteht man solche Worter und Wortverbindungen, die zu einer 
bestimmten Zeitperiode eine groBe Bedeutung erhalten und dank ihrer besonders 
aktuellen Semantik im Volksmund und in der Schriftsprache sehr schnell ttblich

141

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



werden. Der treffende Sinn gibt den Verfasserausspriichen die Fahigkeit, zu 
gefltigelten Worten zu werden. Der treffende Sinn ist aber eine vergehende 
Erscheinung. Mit der Zeit verlieren einige geflugelte Worte ihren treffenden Inhalt, 
jedoch bestehen sie in der Sprache als stehende Einheiten weiter. Die meisten 
gefliigelten Worte behalten aber das Treffende, z.B.: Das Sein bestimmt das 
Bewusstsein (K. Marx, „Zur Kritik der politischen Ókonomie“); Ich denke, also 
bin ich (Rene Descartes, ,,Le discours de la methode"). Der Unterschied zwischen 
den Schlagwortem und gefliigelten Worten bezieht sich auf den intemationalen 
Charakter der letzteren, d.h. geflugelte Worte werden oft in verschiedenen Sprachen 
gebraucht. Jedoch unterscheiden sich geflugelte Worte von den Intemationalismen, 
die wichtige politische, kulturelle und technische Begriffe bezeichnen und meistens 
Termini sind, ihre Quelle bleibt aber meistens unbekannt, z.B. Medizin; Kultur; 
Chemie; System; Technik usw. Geflugelte Worte sind keine Termini, ihre Quellen 
sind gewohnlich bekannt. Allgemein verbreitet sind solche gefliigelten Worte wie 
dt. Liebe macht blind  (Plautus, „Miles gloriosus“) = engl. Love is blind (Plautus, 
„Miles gloriosus“) = frz. L ' Amor est qveugle (Plautus, „Miles gloriosus“) = russ. 
любовь слепа (Плавт, “Хвастливый воин”); dt. K am pf urns Dasein (die letzten 
Worte aus dem Titel von Ch. Darwins Werk „Uber den Ursprung der Arten durch 
natiirliche Zuchtwahl, oder die Erhaltung begiinstigter Gattungen im Kampf ums 
Dasein“) = engl. strugglefor life (the concluding words o f the title of Ch. Darwin’s 
book „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation 
o f Favoured Races in the Struggle for Life“) = russ. борьба за существование 
(заключительные слова заглавия основного труда Ч. Дарвина “Происхожде
ние видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуе- 
мых пород в борьбе за существование”); англ. Time is money (В. Franklin, 
„Advice to Young Tradesman41) = frz. Le temps est de I ’argent (B. Franklin, 
„Conseil a un jeune negotiant'1) = dt. Zeit ist Geld (B. Franklin, „Ratschlage fLir 
junge Kaufleute“) = russ. Время -  деньги (Б. Франклин, “Советы молодому 
купцу”); frz. Vo il a le commencement de la fin  (Charles-Maurice de Talleyrand- 
Perigor) = engl. This ist the beginning o f  the end  (Charles-Maurice de Talleyrand- 
Perigor) = dt. Der Anfang vom Ende (Charles-Maurice de Talleyrand-Perigor) = 
russ. начало конца (Талейран-Перигор, Шарль Морис де); frz. Tons pour un, 
un pour tous (A. Dumas pśre, „Les trois mousquetqires“) = engl. One fo r  all, all 
fo r  all (A. Dumas pere, „The Three Musketeers") = dt. Einer fu r  alle, alle fu r  
einen (A. Dumas der Altere, „Die drei Musketiere“) = russ. Один за всех и все за 
одного (А. Дюма (отец), “Три мушкетера”); frz. Tout est póur le mieux dans le 
meilleur des mondes possibles (Voltaire, „Candide") = engl. All is fo r  the best in 
the best ofpossible worlds (Voltaire, “Candide") = dt. A lies ist aufs beste bestellt 
in der besten der mdglichen Welten (Voltaire, ,,Candide“) = russ. Все к лучшему 
в этом лучшем из миров (Вольтер, “Кандид”); engl. То be, or not to be, that is
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the question (W. Shakespeare, „Hamlet") = dt. Sein oder Nichtsein, das ist hier 
die Frage (W. Shakespeare, „Hamlet") = russ. Быть или не быть -  вот в чем 
вопрос  (У. Ш експир, “Гамлет”); fyz. ипе tem pete dans ип verre d ’eau 
(Montesquieu) = dt. Sturm im Wasserglase (Montesquieu) = engl. a storm in a 
teacup (Montesquieu) = russ. буря в стакане воды (Монтескье) usw.

Der Ausdruck „gefliigeltes Wort“ selbst geht auf die Werke des tegendaren 
Homer zuriick, und wurde in seiner terminologischen Bedeutung zum ersten Mai 
vom deutschen Philologen und Lexikographen Georg Biichmann (1822-1884) 
gebraucht, der im Jahr 1864 im Saal des Berliner Schauspielhauses einen Vortrag 
iiber landlaufige Zitate hielt, denen er darin die willkiirliche Benennung „gefliigelte 
Worte“ beilegte. In demselben Jahr lieB G. Buchmann seinen Vortrag in erweiterter 
Form unter dem Titel „Gefliigelte Worte" drucken und bestimmte den Begriff, 
den er mit dieser von ihm neu geschaffenen Bezeichnung verband, zuletzt so: 
„Gefliigelte Worte nenne ich solche Worte, welche von nachweisbaren Verfassem 
ausgegangen, allgemein bekannt geworden sind und wie Sprichw6rter angewendet 
werden" [Buchmann 1972: XV].

G. BUchmanns Werk „Gefliigelte Worte" (1864), das viele Auflagen erlebte, 
wurde weltweit bekannt und trug zur schnellen Verbreitung des Terminus 
„gefliigeltes Wort" in andere Weltsprachen schon in den 80-er Jahren des 19. 
Jahrhunderts bei. G. Biichmanns Nachfolger fuhren mit der Arbeit des Sammelns 
der geflugelten Worte und der Erganzung seines Buches fort. Der erste dieser 
Nachfolger, namens Robert-tornow, versuchte den Begriffdes gefliigelten Wortes 
im Sinne Biichmanns genauer und scharfer zu bestimmen und stellte folgende 
noch heute giiltige Erklarung auf: „Ein gefliigeltes Wort ist ein in weiteren Kreisen 
des Vaterlandes dauemd angefuhrter Ausspruch, Ausdruck oder Name, gleichviel 
welcher Sprache, dessen historischer Urheber oder dessen literarischer Ursprung 
nachweisbar ist" [Buchmann 1972: XV].

Die in Biichmanns Werk zusammengestellten geflugelten Worte lassen sich 
namlich in ftinf Kategorien einteilen:

1. Sprichw6rter, die, soweit sie aus literarischer Quelle geflossen sind, nach 
Biichmannscher Auffassung zugleich geflugelte Worte sind.

a) Sprichworter, die auf die Bibel zuriickgefuhrt werden, z.B.: Wer andern 
eine Grube grdbt, fa llt selbst hinein (Ps., 7, 10); Die Furcht des Herrn ist der 
Weisheit Anfang (Ps., I l l ,  10); Den Seinen gibt s der Herr im Schla/e (Ps., 127,
2); Wer sein Kind lieb hat, der ziichtigt es (Spr., 13, 24); Der Mensch denkt, Gott 
lenkt (Spr., 16, 9); Liebe deinen Nachsten wie dich selbst (Gal., 5, 14); Wem viel 
gegeben ist, von dem wird man auch viel fordem  (Luk., 12, 48).

b) Sprichworter, die aus der antiken Literatur stammen, Z.B.:
von griechischen Schriftstellem: Gleich undgleich gesellt sich gern (Homer, 

„Odyssee"); О hue Fleifi kein Preis (Hesiod, „Werke und Tage“); Volkes Stimme
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(ist) Gottes Stimme (Seneca d.A., „Rhetorum controversiae“); Eine Schwalbe macht 
keinen Sommer (Asop); lm  Wein liegt Wahrheit (Alkaeus); Eine Hand wascht die 
andere  (Epicharm os); Der M ensch is t das Mafi (M afistab) aller D inge  
(Protagoras);

von romischen Schriftstellem: Jeder ist seines Gliickes Schmied  (Appius 
Claudius); Das Hemd ist mir naher als der Rock (Plautus, ,,Trinummus“); Soviel 
Kópfe, soviel Sinne (Horaz, ,,Satiren“); Frisch gesagt ist halb gewonnen (Horaz, 
,,Episteln“); Noch ist nicht aller Tage Abend  (T. Livius, „Titi Livi ab urbe condita“); 
Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Gesetze (Cicero, „Pro Milone“); GliXck 
und Glas, wie bald bricht das (Publius Syrus).

c) Sprichworter, die auf die deutsche schone Literatur zuriickgehen, z.B.: Man 
muss den schómten Tag nicht vor dem Abend loben (F. von Hagedom, „Der 
Zeisig“); Arbeit macht das Leben siifi (G. W. Burmann, „Kleine Lieder fur kleine 
Jtinglinge“); Morgen, morgen nur nicht heute! Sagen alle faulen  Leute (Ch. 
F.Weisse, „Der Aufschub").

2. Sprichwortliche Redensarten, welche aus literarischen Quellen abgeleitet, 
nach Buchmannscher Auffassung auch zugleich geflugelte Worte sind.

a) Sprichwortliche Redensarten, die aus der Bibel stammen, z.B.: von Gott 
gezeichnet (1. Mose, 4, 15); der (sichtbare) Finger Gottes (2. Mose, 8, 15); sein 
Mutchen an jemandem ktihlen (2. Mose, 15,9); durch die Finger sehen (3. Mose, 
20, 4); ein Prediger in der Wtiste (Jes., 40, 3); Rolte Korah (4. Mose, 16, 5); 
Splitterrichter (Matth., 7, 1; Matth., 7, 3).

b) Sprichwortliche Redensarten, die auf die antike Literatur zuruckgefthrt 
werden, z.B .:

von griechischen Schriftstellem: Rufer im Streit (Horner, ,,Ilias“); Das wissen 
die Gótter (Homer, ,,Ilias“); ungeschriebenes Gesetz (Andokides, „De mysteriis“); 
nach jemandes Pfeife tanzen (Asop, „Der floteblasende Fischer11); eine Schlange 
am Busen nahren (Asop, „Der Bauer und die Schlange“); sich mitfremden Federn 
schmticken (Asop, „Die Dohle und die Eule“); Er ist ein Gluckskind (Horaz, 
,,Satiren“);

von rom ischen S ch rifts te llem : L achende  E rben  (P u b liliu s  Syrus, 
,,Mimendichter“); ein knurrender Magen (Horaz, „Satiren"); a u f des Meisters 
Worte schwdren (Horaz, ,,Episteln“); eine vielkdpfige Bestie (Horaz, ,,Epistein“); 
geschaftiger Mufiiggang (Horaz, ,,Episteln“); das Angenehme mit dem Nutzlichen 
verbinden (Horaz, „Ars poetical"); Berge Goldes (goldene Berge) versprechen(d) 
(Terenz, ,,Phormio“).

c) Sprichwortliche Redensarten, die au f die deutsche schone Literatur 
zurtickgehen, z.B.: Niirnberger Trichter (G.Ph. Harsdorffer, „Poetischer Trichter, 
Die Teutsche Dicht- und Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in 
VI Stunden einzugieBen“); den Wald vor lauter Baumen nicht sehen (Ch. M. 
Wieland, „Musarion"); sich wie ein roter Faden ziehen  (J.W. Goethe, „Die
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Wahlverwandtschaften“); in sieben Sprachen schweigen (F.A. Wolf); in des 
Wortes verwegenster Bedeutung  (F. Schiller, „Don Carlos"); wie eine geknickte 
Lilie (F.Schiller, ,,Kindsm6rderin“); sich wie ein Stint freuen  (F.W.A. Schmidt 
zu Werneuchen, „Der Mai 1795“).

3. Sentenzen, die aus zahlreichen Schriften aller Zeiten und Sprachen 
zusammengetragen sind. Als gefliigelte Worte кбппеп diese nach Biichmanns oben 
gegebener Definition nur gelten, weil sie allgemein gebraucht werden. Das die 
Sentenz vom Sprichwort unterscheidende Merkmal besteht aber gerade darin, 
dass die Sentenzen nicht allgem ein verwendet werden. Dieser scheinbare 
Widerspruch ruhrt von einem verschiedenen Gebrauch des Terminus ,,allgemein“ 
her. Traditionell bezeichnet „allgemeiner Gebrauch" das Bekąnntsein bei einer 
groBen Menge der Sprachtrager mit dem verschiedenen Bildungsniveau 
(einschliefilich der ungebildeten Menschen). G. Buchmann dagegen verstand unter 
„allgemeinem Gebrauch“ nur das Bekanntsein bei der Oberschicht der Gebildeten 
und Belesenen. Die in das Buch „Gefliigelte Worte" eingeschlossenen zahlreichen 
fremdsprachlichen Worte sind selbstverstandlich jener Oberschicht allein bekannt. 
Dasselbe gilt aber auch von der bei weitem groBten Zahl der deutschen Sentenzen, 
die er anfiihrt. Selbst von den bei G. Biichmann angefiihrten Sentenzen Schillers, 
von einem der popularsten deutschen Dichter, kann man nicht behaupten, dass sie 
in den breiten Schichten der Nation wirklich gebraucht und angewendet werden, 
am meisten vielleicht noch: Des Lebens Mai bliiht einmal und nicht wieder und 
einiges aus der Glocke, aber hinter der Verbreitung der gangigen Sprichworter 
stehen auch diese Sentenzen weit zuriick.

4. Zitate im engeren Sinne. Diese haben, als die zahlreichste Gruppe, dem 
Buch seinen Untertitel gegeben: „Zitaten-Schatz des deutschen Volkes". Es sind 
diejenigen von G. Buchmann angefiihrten Worte literarischen Ursprungs, die iibrig 
bleiben, wenn man die der ersten drei Kategorien abzieht, z.B.: Perlen bedeuten 
Tranen (G.E. Lessing, „Emilia Galotti"); Die Toten reiten schnell! (G.A. Biirger, 
„Lenore"); Kiihl bis ans Herz hinan (J.W. Goethe, „Der Fischer"); Warte nur, 
balde ruhest du auch (J.W. Goethe, „Wanderers Nachtlied"); Name istSchall und 
Rauch (J.W. Goethe, „Faust"); Du ahnungsvoller Engel du (J.W. Goethe, ,,Faust“); 
Spiegelberg, ich kenne dich (F. Schiller, „Die Rauber"). Diese Wendungen leben 
nur in der gebildeten Oberschicht der Nation weiter. Sie werden auch noch als 
Zitate empfimden, wenn auch keineswegs jeder, der sie in den Mund nimmt, jedes 
Mai weiB, woher sie stammen.

5. Gefliigelte Worte, die G. Buchmann im letzten Abschnitt seines Buches 
unter der Uberschrift „Gefliigelte Worte aus der Geschichte" aufgefuhrt hat, z.B.: 
Lerne leiden ohnezu klagen (Kaiser Friedrich III.); Ich habejetzt keine Zeit miide 
zu sein (Kaiser Wilhelm I.); Der Mann ohne Ar und Halm (Reichskanzler Leo 
G raf von Caprivi); katilinarische Existenzen (Otto von Bismarck, preuBisch-
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deutscher Staatsmann). In diesem Abschnitt stehen auch nicht wenige Ausspriiche, 
in denen man nur noch das literarisch iiberlieferte Zitat, nicht den lebendigen, aus 
einer bestimmten Situation heraus geborenen Ausruf empfindet. Solche Ausdrucke 
z.B. wie: Der Wiirfel ist gefallen (Julius Casar); Schuster, bleibbei deinem Leisten 
(Plinius); Eilem it Weile (Kaiser Augustus); Geldstinkt nicht (der romische Kaiser 
Vespasian); den Gordischen Knoten durchhauen (aus einer griechischen Legende 
ilber Alexander von Makedonien, uberliefert durch Curtius in seiner „Geschichte 
Alexanders des GroBen“); sein Schwert in die Waagschale werfen (T. Livius, „Ab 
urbe condita") sind die Worte, die einst bei einer geschichtlichen Veranlassung 
wirklich gesprochen worden sind, aber im Laufe der Zeit ist ihre urspriingliche 
Bedeutung verloren gegangen. Derartige Worte konnen daher ebensogut zu den 
literarisch iiberlie*ferten gefliigelten Worten gezahlt werden.

In den neuesten Auflagen Biichmanns Werks hat sich eine sechste zu diesen 
ftinf Kategorien gefliigelter Worte gestellt, namlich einzelne Worter, die von 
Auflage zu Auflage in steigender Zahl aufgenommen worden sind. Es sind teils 
urechte deutsche geflugelte Worte, wie Hanswurst (S. Brant, „Narrenschiff1), 
Grobian  (S. Brant, „N arrenschiff1), Eulenspiegel (Held des Buches „Ein 
kurtzweilig lesen von Dyl Ulenspiegel"), Schlaraffenland (aus dem Marchen 
„Schlauraffenland"), Schwarmgeist (M. Luther, „Das diese wort Christi (das ist 
mein leib usw.) noch fest stehen widder die Schwermgeister“), Schildburger 
(H.F. Schonberg, „Die Schildbiirger“), Modeteufel (J. Lessing, „Der Modeteufel“), 
Schlampampe (Ch. Reuter, „Der ehrlichen Frau Schlampampe Krankheit und 
Tod“), teils aus anderen Sprachen entlehnte, wie charmant (S. Richardson, „Sir 
Charles Grandison"), Vandalismus (H. Gregoire, „Rapport sur les destructions 
operees par le Vandalisme et sur les moyens de le reprimer"), sentimental (S. 
Richardson, „Sir Charles Grandison“), Nihilist (I. Turgenjew, „Vater und Sohne“), 
Doktrinar (mit diesem Wort charakterisierte man eine kleine, aber angesehene 
Partei der franzosischen Kammer wahrend der Restaurationszeit), Reptil (Otto 
von Bismarck, preufiisch-deutscher Staatsmann), Philippika  (Hieronymus, 
,,E p is to lae“ ), H a m le t (T ite lh e ld  des g le ichnam igen  T rau ersp ie ls  von 
W. Shakespeare), Don Quijote (Held des gleichnamigen Romans von M. de 
Cervantes) usw.

Somit hat G. Buchmann sehr reprasentativ filr seine Zeit nicht nur deutsche 
geflugelte Worte beschrieben, sondem auch den Kern des intemationalen Bestandes 
gefliigelter Worte bestimmt.

Ihrer Genesis nach werden gefliigelte Worte in der modernen deutschen 
Schrifisprache in Einheiten urecht deutschen Ursprungs und Entlehnungen aus 
anderen Sprachen eingeteilt. Aus zahlreichen fremdsprachlichen Quellen (aus der 
antiken Mythologie, aus der Bibel, aus Kunstwerken aller Zeiten und Volker der 
Welt, aus publizistischen, philosophischen und wissenschaftlichen Texten, aus 
AussprUchen bertihmter Menschen usw.) sind in die deutsche Schriftsprache nur
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diejenigen Ausdrucke eingegangen, die im hochsten MaBe der Weltanschauung, 
ethischen und asthetischen Vorstellungen des deutschen Volkes und seiner 
literarisch gebildeten Kreise entsprechen.

Entlehnte geflugelte Worte, die in der modemen deutschen Sprache gebraucht 
werden, lassen sich in die iibersetzten und diejenigen, die ohne Ubersetzung (in 
der Originalform) angewendet werden, einteilen. Die Ubersetzungsbesonderheiten 
g eflu g e lte r W orte w erden  durch  ihre s tru k tu re llen  und sem antischen 
Eigentiimlichkeiten bedingt.

Man kann zwei Arten der Ubersetzung von geflilgelten Worten hervorheben: 
wortgenaue und aquivalent-genaue.

1 . D i e  w o r t g e n a u e  U b e r s e t z u n g  isteigentlicheineKalkierung, 
z.B.: lat. О temporal О mores! (Cicero) und dt. О (diese) Zeiten! О (diese) Sitten! 
(Cicero); lat. Veni, vidi, vici (Casar) und dt. Ich kam, ich sah, ich siegte (Casar); 
griech. Panta rhei (Heraklit) und dt. A lies fliefit (Heraklit); ital. Eppur si muove 
(Galileo Gal ilei) und dt. Und sie bewegt sich dochl (Galileo Galilei); frz. les extremes 
se touchent (L.-S. Mercier; „Tableau de Paris") und dt. die Extreme beruhren sich 
(L.-S. Mercier, „Pariser Bilder“); frz. L 'artpour I ’art (expressions tirees des cours 
de philosophie de V. Couisin) und dt. Die Kunst fu r  die Kunst (Ausdruck aus V. 
Cousins Philosophie-Vorlesungen); engl. much ado about nothing (title of a comedy 
by W. Shakespeare) und dt. viel Larm(en) um nichts (Titel eines Lustspiels von W. 
Shakespeare).

2. D i e  a q u i v a l e n t - g e n a u e  U b e r s e t z u n g  besteht darin, 
dass man in anderen Sprachen ein passendes Aquivalent aussucht, wobei dieses 
Aquivalent nicht nur der Bedeutung nach, sondem auch dem Etymon nach der zu 
iibersetzenden Wortverbindung entsprechen muss, z.B.: frz. vache a lait (une 
locution du language populaire) oder engl. milch-cow (originates from a popular 
chiche) und dt. melkende Kuh (zugrunde liegt ein Volksspruch); engl. the iron 
curtain (originates from a popular chiche) oder frz. le rideau de fe r  (une locution 
du language populaire) und dt. der eiserne Vorhang (zugrunde liegt ein 
Volksspruch).

Entlehnte geflugelte Worte werden in der deutschen Sprache manchmal in 
ihrer Originalform gebraucht, z.B.: griech. Heurekal (Archimedes); lat. Alter ego 
(Pythagoras); lat. Terra incognita (mit diesen Worten wurden auf alten Landkarten 
unerforschte Teile der Erdoberflache bezeichnet); lat. Mens sana in corpore sano 
(Juvenal); lat. Nomen est omen (Plautus); lat. Hannibal anteportas (Cicero); frz. 
Bel ami (le roman de G. De Maupassant); frz. Cherchez la fem m e! (la citation du 
roman „Les Mohicans de Paris" et de la drame d ’ Alexandre Dumas pere); engl. 
Who is who (title o f biographical reference books published in England and the 
USA); ital. Finita la commedia (la frasa finale delle opere teatrali messe in scena 
al teatro italiano) usw.
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Der Gebrauch der meisten entlehnten gefliigelten Worte in der deutschen 
Sprache ist gering. Fast alłe entlehnten gefliigelten Worte haben deutsche 
Aquivalente, z.B.: lat. Tertium non datur und dt. Es gibt kein Drittes (das Gesetz 
des ausgeschlossenen Dritten, eines der Denkgesetze in der formalen Logik); lat. 
De nihilo nihil und dt. Aus nichts wirdnichts (Lukrez); lat. Divide et impera! und 
dt. Trenne/teile und herrschel (Ludwig XI. von Frankreich); lat. Rex regnat, sed  
non gubernat und dt. Der Kónig herrscht, aber er regiert nicht (Jan Zamojski, 
polnischer Staatsmann); span. No pasaran! (D. Ibarruri) und dt. Sie kommen nicht 
durch! (D. Ibarruri); frz. noblesse oblige (Due de Levis, „Sentences et citations sur de 
differentes questions de la morale et de la politique11) und dt. Adel verpflichtet (Herzog 
de Levis, „Maximen und Reflexionen tiber verschiedene Fragen der Moral und 
Politik“); frz. L ’etat с 'est moi (Louis XIV) und dt. Der Staat bin ich (Ludwig XIV.).

Geflugelte Worte bilden in jeder Sprache ein verschiedenartiges Objekt, das 
aus einer grofien Anzahl von Einheiten besteht, verschieden nicht nur nach ihrer 
Genesis, sondern auch nach ihrem Ursprung, ihrer grammatischen Struktur, ihrer 
Semantik und ihrer Funktion usw.

Ihrer Herkunft nach lassen sich geflugelte Worte in der modemen deutschen 
Sprache in folgende Kategorien klassifizieren.

1. Geflugelte Worte, die aus der Bibel stammen, z.B.: Es werde Licht! (1. Mose,
1, 3); die verbotene Frucht(\. Mose, 2, 9); Fleisch undB lu t(  1. Mose, 37, 27); die 
zehn Gebote (2. Mose, 20,1-17); das goldene Kalb (2. Buch Mose, 32,4); a u f Sand 
bauen (Matth., 7, 26-27); Wer Ohren hat zu hóren, der hore (Matth., 11, 15); 
Gewissensbisse (Hiob, 27, 6).

2. Geflugelte Worte, die aus den Kunstwerken der antiken Periode, des 
Mittelalters und der neuen Zeit stammen, z.B.:

a) aus poetischen Texten, z.B.: Danaergeschenk (Homer, ,,Odyssee“); 
Tantalusqualen (Homer, ,,Odyssee“); Pegasus (Hesiod, ,,Theogonie“ ; Ovid, 
,,Metamorphosen“); Den Dank, Dame, begehr ’ ich nicht (F. Schiller, „Der 
Handschuh"); Was Gott tut, das ist wohlgetan (S. Rodigast, „Evangelisches 
Kirchengesangbuch“); Ein Kaiserwort soil man nicht dreh ’n noch deuteln! 
(G.A. Burger, „Die Weiber von Weinsberg“); Róslein, Róslein, Róslein rot, Roslein 
a u f der Heiden (J.W. Goethe, ,,Heidenroslein“); Ich weifi nicht, was soil es 
bedeuten, Dass ich so traurig bin (H. Heine, „Die Lorelei"); Verschlemmen soli 
nicht der fau le  Bauch , Was fleifiige Hande erwarben (H. Heine, „Deutschland. 
Ein Wintermarchen");

b) aus Prosawerken, z.B.: Augurenlacheln (Cicero, „Von der Weissagung"); 
Wem zum Vorteil? (Cicero, „Verteidigungsrede ftir Milon"); Kein Tag ohne einen 
Strich! (Plinius d. A., „Naturgeschichte"); Glanzendes Elend(J.W. Goethe, „Leiden 
desjungen Werthers"); eine geheimnisvolle Natur (F. Spielhagen, „Problematische 
Naturen"); ein wandelndes Konversations-Lexikon (E.T.A. Hoffmann, „Die
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Brautwahl“); Weltschmerz (Jean Paul, „Selina, oder Uber die Unsterblichkeit der 
Seele“); Sternstunde (S. Zweig, „Stemstunden der Menschheit“); verlorene 
Generation (von der amerikanischen Schriftstellerin G. Stein gepragter Ausdruck; 
wurde von E. Hemingway in seinem Roman „The Sun Also Rises11 (,,Fiesta“) als 
Widmung vorangestellt);

c) aus dramatischen Texten, z.B.: Schwanenlied (Schwanengesang) (Aschylus, 
,,Agamemnon“); Der Mensch ist dem Menschen ein ^//'(P lautus, ,,Eselkomodie“); 
Den wahren Freund erkennt man in der Not (Fragment aus der Tragodie ,,Hekuba“ 
von Ennius, das von Cicero in seiner Schrift „Laetius, oder Uber die Freundschaft“ 
zitiert wird); Ein Pferd!‘Ein Pferd! (m)ein Kónigreichfu r  ‘n Pferd! (W. Shakespeare, 
„Richard 111.“); Die Nacht ist keines Menschen Freund (A Gryphius, „Das verliebte 
Gespenst“); Was hatte er Teufel a u f dieser Galeere zu suchen? (Moliere, „Scapins 
Streiche“); Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche (G.E. Lessing, „Nathan der 
Weise“); Mit der Dummheit kampfen Gotter selbst vergebens (F. Schiller, „Die Jungfrau 
von Orleans"); Du gleichst dem Geist, den du begreifst (J.W. Goethe, „Faust").

3. Geflugelte Worte aus publizistischen Werken, z.B.: Zeitist Geld(B. Franklin, 
„Ratschlage fur junge Kaufleute“); Geistes Aristokratismus (S. Ascher, „Uber 
den deutschen Geistes Aristokratismus"); Menschen- und Burgerrechte (aus der 
„Erklarung der Menschen- und Burgerrechte", einem politischen Manifest der 
btirgerlichen Franzosischen Revolution von 1789-1794); Der Krieg ist die 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln (K. von Clausewitz, „Vom Kriege"); 
Menschen, ich hatte euch lieb. Seid wachsam! (J. Fucik, „Reportage unter dem 
Strang geschrieben").

4. Geflugelte Worte aus juristischen Texten, z.B.: MeinHaus (ist) meine Burg 
(E. Coke, „Institutes"); unter den Hammer (in Deutschland wurde seit dem 14. 
Jh. und spater beim offentlichen Verkauf des Vermogens, der Habseligkeiten, durch 
den Schlag des Hammers erklart, dass die Sache verkauft war, wenn der Kunde 
daflir den hochsten Preis bot).

5. Geflugelte Worte, die au f philosophische Werke zuriickgehen, z.B.: 
Buridans Esel (der Ausdruck wird auf den franzosischen Scholastiker J. Buridan 
zuruckgefuhrt); Ubermensch (der Ausdruck geht auf die deutsche theologische 
Literatur des 17. Jahrhunderts zuriick); Wissen ist Macht (F. Bacon, „Essays"); 
das Ding an sich (I. Kant, „Kritik der reinen Vernunft"); kategorischer Imperativ 
(I. Kant, „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten"); Umwertung aller Werte 
(F. Nietzsche, „Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte"); die 
blonde Bestie (F. Nietzsche, „Zur Genealogie der Moral").

6. Gefliigelte Worte aus wissenschaftlichen und wissenschafflich-popularen 
Texten, z.B.: Das Sein bestimmt das Bewusstsein (K. Marx, „Zur Kritik der 
politischen Okonomie"); naturliche Zuchtwahl (Ch. Darwin, „Uber den Ursprung 
der Arten durch natiirliche Zuchtwahl"); K am pf urns Dasein (die letzten Worte
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aus dem Titel von Ch. Darwins Werk „Ober den Ursprung der Arten durch 
naturliche Zuchtwahl, oder die Erhaltung begiinstigter Gattungen im Kampf urns 
Dasein“); Minderwertigkeitskomplex (A. Adler, „Studie iiber Minderwertigkeit 
von Organen").

7. Geflugelte Worte, die aus anonymen Kunstwerken verschiedener Genres 
entstehen, z. В .: neue Ordnung (Ausdruck aus den deutschen Periodika vom Anfang 
der 1930-er Jahre); Brain drain (Ausdruck aus den englischen Periodika vom 
Anfang der 1960-er Jahre, als die Emigration der Gelehrten, Ingenieure und anderer 
hochqualifizierter Fachleute aus GroBbritannien und anderen Landem Westeuropas 
in die USA begann); die Quadratur des Kreises (des Zirkels) (Ausdruck aus einer 
alten mathematischen Aufgabe zum Zeichnen des Quadrats mit Zirkel und Lineal, 
dessen Inhalt dem gegebenen Kreis gleich sein soil; viele Generationen von 
Mathematikem versuchten, diese Aufgabe zu 16sen, aber erst im Jahre 1882 wurde 
endgiiltig nachgewiesen, dass es unmoglich ist).

8. Geflugelte Worte aus der Folklore:
a) aus Mythen, hauptsachlich aus der griechischen und romischcn Mythologie, 

z.B.: Augiasstall; Ariadnefaden, Antaus; Danaidenfafi; die beiden Ajaxe; 
Herkules; in der Lethe versinken; Nemesis; Orest und Pylades; das Ratsel der 
Sphinx (aus der griechischen Mythologie); Diana; Furie; Mars; das Rad der 
Fortuna; Penaten; Venus; Jupiter (aus der romischen Mythologie);

b) aus Sagen und Legenden, z.B.: der G ordische Knoten  (aus einer 
griechischen Legende iiber Alexander von Makedonien, iiberliefert durch Curtius 
Rufus in seiner „Geschichte Alexanders des GroBen“ sowie durch andere 
Geschichtsschreiber des Altertums; in der Legende wird von dem ungemein 
kunstvoll geschnttrten, unentwirrbaren Knoten am Wagen des phrygischen Konigs 
Cordion und von dem Orakel berichtet. nach dem derjenige, der diesen Knoten zu 
losen verstande, die Herrschaft uber ganz Asien erlangen sollte; Alexander von 
M akedonien soli den K noten mit seinem  Schw ert durchhauen haben); 
Damoklesschwert (Schwert des Damokles) (aus einer griechischen Sage, die Cicero 
in seinen „Gesprachen in Tusculum“ wiedergibt; Dionysios I., Tyrann von Syrakus, 
wollte seinem Gunstling Damokles, der ihn um seinen Ruhm und Reichtum 
beneidete, eine Lehre erteilen; er lud Damokles zum Mahle und lieB iiber seinem 
Haupte ein scharfes Schwert an einem Pferdehaar aufhangen als Sinnbild der 
Unbestandigkeit des Gltickes und der Gefahren, von denen ein Herrscher bedroht 
ist); das Feuer des Prometheus (dem Ausdruck liegt die griechische Sage von 
Prometheus, einem der Titanen, zugrunde, der fiir die Menschen das Feuer vom 
Himmel gestohlen und sie den Umgang mit Feuer gelehrt haben soil); runder 
Tisch (aus den keltischen Sagen um den britischen Konig Arthur (Artus) und die 
Ritter der Tafelrunde; in einer dieser Sagen wird erzahlt, dass der Zauberer Merlin 
Artus Vater empfahl, einen Ritterorden zu bilden, dessen Mitglieder auf Festmahlen
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an einem runden Tisch sitzen sollten (daraus ergab sich der Name des Ritterordens); 
damit sollten die Streitigkeiten Uber die Vorrangstellung im Orden verhindert 
werden, weil alle sich gleichberechtigt fuhlen sollten); wie Phonix aus der Asche 
erstehen (steigen) (aus der agyptischen Sage von der W iedergeburt des 
Sonnenvogels Phonix, von Herodot in seinem „Geschichtswerk" nacherzahlt; nach 
der verbreiteten Version der Sage verbrennt sich der Wundervogel Phonix alle 
500 Jahre im eigenen Nest, um verjiingt aus seiner Asche zu erstehen); 
Berserkerwut (aus einer norwegisch-islandischen Sage, in der so wilde Kampfeswut 
und Ingrimm bezeichnet wurden); der ewige Jude (Gestalt einer in Westeuropa 
entstandenen spatmittelalterlichen christlichen Legende; als Jesus sein Kreuz zum 
Hinrichtungsplatz tragen musste, soli ihm der Jude Ahasverus an seinem Hause 
keinen Augenblick Rast gegonnt haben; als Strafe dafiir sei er zur Unsterblichkeit 
verdammt; seitdem fuhrt er angeblich das Leben eines rastlosen Wanderers);

c) aus Parabeln, z.B.: Herkules ani Scheidewege (aus einer griechischen 
Parabel, in der erzahlt wird, wie Herkules als JUngling in der Einóde zwei Wege 
vor sich sah, den zum freien, sinnlichen Lebensgenuss und den ziir Tugend, die 
ihm einen domenvollen Weg zum Ruhm wies; Herkules schwankte lange, welchen 
Weg er einschlagen sollte, entschied sich jedoch  fur ein arbeitsreiches, 
entsagungsvolles Leben);

d) aus historischen Anekdoten, z.B.: aufgrofiem Fufi leben (Ausdruck aus 
einer historischen Anekdote uber den englischen Konig Heinrich 11.(1133-1189); 
im Mittelalter war es groBe Mode, Schuhe mit langen, nach oben gekrummten 
Spitzen zu tragen; dabei wurde die GroBe der Spitzen gesetzlich verankert und 
sprach ftir Reichtum sowie Vomehmheit des Besitzers; diese Mode verdankt ihren 
Ursprung dem englischen Konig Heinrich II., der solche Schuhe trug, weil er 
einen groBen Auswuchs auf der groBen Zehe des rechten FuBes hatte); das Ei des 
Kolumbus (Ausdruck aus einer historischen Anekdote iiber den spanischen 
Seefahrer Kolumbus (1451 -1506); der italienische Geschichtsschreiber G. Benzoni 
iiberliefert eine von ihm gehorte Erzahlung uber Kolumbus, der 1493, wahrend 
eines ihm zu Ehren veranstalteten Gastmahls auf die Behauptung hin, seine 
Entdeckung sei gar nicht so schwierig gewesen, wenn man nur friiher daran gedacht 
hatte, ein Ei genommen und gefragt haben soil, wer es auf einem der beiden Enden 
zum Stehen bringen konne; als es keinem gelang, driickte Kolumbus durch 
Aufschlagen die Spitze ein und das Ei stand); О heilige Einfalt! (Ausdruck aus 
einer historischen Anekdote iiber Jan Hus, den Fuhrer der tschechischen 
Nationalbewegung am Anfang des 15. Jh.; Hus wurde 1415 vom Konzil als Ketzer 
zum Tod durch Verbrennen verurteilt; die vorstehenden Worte soil er auf dem 
Scheiterhaufen ausgerufen haben, als er sah, wie eine alte Bauerin in blindem 
Glaubenseifer eine von ihr mitgebrachte Tracht Reisig ins Feuer warf); Nach uns 
die Sintflut! (Ausdruck aus einer historischen Anekdote iiber den franzosischen
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K6nig Ludwig XV. (1710-1774), der so auf die Nachricht von den wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten im Land geantwortet haben soil, und iiber seine Matresse Marquise 
Jeanne-Antoinette de Pompadour (1721 -1764), die diese Worte gesagt haben soil, 
um ihren gekronten Liebhaber zu trosten, weil er wegen des Sieges des preuBischen 
Heers iiber die franko-osterreichischen Truppen bei Rossbach (1757) betriibt war); 
Der Anfang vom Ende (Ausdruck aus einer historischen Anekdote iiber den 
franzosischen Diplomaten Talleyrand (1754-1838), derihn 1815, in den „Hundert 
Tagen“ auf den unverm eidlichen Zusam m enbruch des wiederhergestellten 
Napoleonischen Kaisertums bezogen haben soil); Geh mir ein wenig aus der Sonne! 
(Ausdruck aus einer historischen Anekdote iiber Diogenes in der Tonne, der so in 
Korinth Alexander dem GroBen geantwortet haben soil, als dieser ihn bat, einen Wunsch 
zu auBem); den gestrigen Tag suchen (Ausdruck aus einer historischen Anekdote 
iiber den deutschen Kurfursten Johann Friedrich, der einmal sagte: „Diesen Tag habe 
ich verloren“, und der Hofiiarr Klaus antwortete darauf: „Morgen suchen wir alles 
sorgfaltig und fmden unbedingt den Tag, den du verloren hast“);

e) aus Marchen, z.B.: einen Dschinn aus seiner Flasche herauslassen (aus 
arabischen MSrchen); K alif fur einen Tag („Tausendundeine Nacht“); Sesam, ójfne 
dich! (aus dem arabischen Marchen „Ali Baba und die vierzig Rauber“); Sieben 
a u f  e inen  S ch la g  (aus dem  M archen  „D as tap fere  S ch n e id e rle in “ ); 
Dornrdschenschlaf (aus dem Marchen ,,Domr6schen“); Spieglein, Spieglein an 
der Wand, w er is t die Schonste  im gan zen  Land?  (aus dem M archen 
,,Schneewittchen“); Ach, wie gut (ist), dass niemandweifi, dass ich Rumpelstilzchen 
heifi! (aus dem Marchen „Rumpelstilzchen");

f) aus Volkserzahlungen, z.B.: Baron Miinchhausen (Titelgestalt der Ende 
des 18. Jh. in Deutschland anonym erschienenen Geschichten von unglaublichen 
Abenteuem im Krieg und auf der Jagd; als historisches Vorbild des ,,Liigenbarons“ 
gilt Baron Hieronymus von Miinchhausen, ein hannoverscher Junker, der in der 
russischen Armee gedient und an zwei Ttirkenfeldziigen teilgenommen hatte); 
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen will, muss der Prophet zum Berge 
gehen (aus einer arabischen Erzahlung des 17. Jh. iiber Chodja Nasreddin, einen 
orientalischen Eulenspiegel).

9. GeflUgelte Worte, die den Ausspriichen der beriihmten historischen Personen 
aller Zeiten und Volker entstammen; z.B.: Lieber der Erste hier als der Zweite in Rom 
(Julius C3sar); Paris ist eine Messe wert (Heinrich von Navarra, Konig von Frankreich); 
Vom Erhabenen zum Lacherlichen ist nur ein Schritt (Napoleon I.); Punktlichkeit ist 
die Hóflichkeit der Konige (Ludwig XVIII.); Lieber erhobenen Hauptes sterben als 
aufden Knien leben (D. Ibarruri); Kommentar uberfliissig (G. Staub, deutscher Jurist); 
Platz an der Sonne (Bernhard von Btilow, deutscher Staatsmann).

10. Geflugelte Worte, die ihre Entstehung bestimmten historischen Ereignisseu 
verdanken, z.B.: Bartholomausnacht (in der Nacht auf den 24.08.1572, dci
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Hochzeitsnacht Heinrichs von Navarra mit Margarete Valois, von Katholiken in 
Paris angerichtetes Blutbad unter den Hugenotten, im Deutschen auch Pariser 
Bluthochzeit genannt); den Rubikon uberschreiten (der Rubikon war der Grenzfluss 
zwischen Italien und Gallien; Casar uberschritt mit seinen Legionen im Jahre 49 
v.u.Z. den Rubikon und entfesselte dadurch einen Krieg); nach Kanossa (Canossa) 
gehen (dem Ausdruck liegt eine Episode des Kampfes um die Macht zwischen 
der romischen Kirche und den deutschen Kaisem im 11. Jh. zugrunde).

11. Geflugelte Worte, die auf Aberglauben, Brauche und Sitten verschiedener 
Volker zuriickgefuhrt werden, z.B.: Walpurgisnacht (der Ausdruck geht auf einen 
deutschen Aberglauben zuriick, nach dem Hexen auf Besen durch die Liifte reiten 
und sich auf dem Brocken -  dem hochsten Berg im Harz -  zu einem Spektakel 
treffen; sie feiem aber nur bis Mittemacht; um Mittemacht kommt dann die 
Maikonigin und vertreibt mit dem Lied „Der Mai ist gekommen" den Winter und 
die Hexen); Strohwitwe (der Ausdruck entstammt einem germanischen Brauch, 
nach dem auf den Kopf des Madchens, das ein uneheliches Kind hatte, offentlich 
e inen  S trohkranz aufgesetz t w urde); S te in  der Weisen (A usdruck der 
mittelalterlichen Alchimisten; bezeichnete einen besonderen Stoff, der angeblich 
die Zauberkraft besafi, unedle Metalle in Gold zu verwandeln, alle Krankheiten 
zu heilen und Greise zu verjiingen); Krokodilstranen vergiefien (dem Ausdruck 
liegt ein alter Aberglaube zugrunde, nach dem das Krokodil weint, bevor es sein 
Opfer verzehrt); die Palme der Prior Hat (der Ausdruck stammt aus einem 
altgriechischen Brauch, nach dem die Gewinner bei den Olympischen Spielen 
oder anderen Wettkampfen mit dem Palmenzweig, dem Symbol des gróBten 
Ruhmes, ausgezeichnet wurden).

12. Gefliigelte Worte aus Kino-, Femseh- und Trickfilmen, z.B.: „ Goldrausch “ 
(Titel eines Films von Ch. Chaplin); „Das sufie Leben“ (Titel eines Films von F. 
Fellini); „Der P ate“ (Titel eines Films von F. Koppola); Wer hat Angst vorm 
bosen Wolf? (aus Walt Disneys Zeichentrickfilm „Three Little Pigs“).

13. Gefliigelte Worte, die auf die Titel der Kunstwerke (der Malerei, der 
Literatur, der Musik usw.) zuriickgehen, z.B.: „Die Geheimnisse einer Weltstadt, 
oder Sunderin und Biifierin “ (Titel eines Romans von G. Bom); „Das hassliche 
junge Entlein “ (Titel eines Marchens von H.Chr. Andersen); „Die Prinzessin au f 
der Erbse “ (Titel eines Marchens von H.Chr. Andersen); „ Der blaue Vogel" (Titel 
eines Marchendramas von M. Maeterlinck); „Fliegender Hollander “ (Titel einer 
Oper von R. Wagner); „ Marchen aus dem Wiener Wald“ (Titel eines Walzers von 
J. StrauB); „Macht des Schicksals“ (Titel einer Oper von G. Verdi).

14. Gefliigelte Worte, die aus den Texten der Massenmedien (aus Devisen, 
Aufrufen und Losungen, Epigraphik, aus der Sprache der offiziellen Ritualien 
usw. entstehen, z.B.: So vergeht der Ruhmder Welt (Ausdruck aus dem offiziellen 
Ritual der Papstwahl); Der Stadt und dem Erdkreis (aus dem seit Ende des 13. Jh.
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iiblichen Zeremoniell der Papstwahl); Der Kónig ist tot! Es lebe der Kónig! 
(Ausdruck aus dem offiziell festgesetzten Ritual des Konigshauses von Frankreich); 
Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit! (Losung der biirgerlichen Franzosischen 
Revolution von 1789-1794); Schneller, hóher, starker! (das offizielle Motto der 
heutigen Olympischen Spiele); der unbekannte Soldat (der Begriff wurde nach 
dem Д. Weltkrieg allgemein bekannt, nachdem am 11.11.1921 ein unbekannter 
Soldat in Paris unter dem Arc de Triumphe und in London im Westminster Abbey 
beigesetzt worden war) usw.

Geflugelte W orte unterscheiden sich von anderen phraseologischen 
Sprachmitteln durch das Fehlen ,,ihrer“ spezifischen Strukturen. Insgesamt konnen 
geflugelte Worte in folgende Strukturtypen eingeteilt werden.

1. Minitext (ein Zitat, das dem Umfang nach groBer als ein Satz ist), z.B.: Ein 
Pferd! Ein Pferd! (m)ein Kónigreichfu r  'n Pferd! (W. Shakespeare, „Richard 1IL“); 
Verweile doch! Du bist so schon! (J.W. Goethe, „Faust"); Da stehe ich nun, ich 
armer Tor! Und bin so klug, als wie zuvor (J.W. Goethe, ,,Faust“); Dreiundzwanzig 
Jahre! Und nichts fu r  die Unsterblichkeit getan (F. Schiller, „Don Carlos"). 
Manchmal werden die ganzen Ausziige dank ihrer Ausdruckskraft und der 
Originalitat ihrer Form zu gefliigelten Worten. In erster Linie beziehen sie sich auf 
poetische Zeilen, weil sie fiir das Einpragen leichter als Prosa sind. Vielen Tragem 
der deutschen Sprache sind z.B. folgende Zeilen gut bekannt: Drum priife, wer sich 
ewig bindet, Ob sich das Herz zum Herzen findet; Der Wahn ist kurz, die Reu ist 
lang (F. Schiller, „Lied von der Glocke“). Die Teile der gleichartigen poetischen 
Zitate konnen in der Sprache als selbstandige geflugelte Worte verwendet werden. 
Die oben angefiihrten Zeilen Friedrich Schillers sind nun die Quelle gefliigelter 
Worte Drum priife, wer sich ewig bindet und Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.

2. Ein abgeschlossener Satz (ein einfacher oder ein zusammengesetzter), z.B.: 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein (Bibel, 5. Mose, 8, 3); Ich weifi, dass ich 
nichts weifi (Sokrates); Gewohnheit ist wie eine zweite Natur (Cicero, „Das groBte 
Gut und das groBte Ubel“); Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann 
gehen (F. Schiller, „Die Verschworung des Fiesco zu Genua“); Grau, teurer Freund, 
ist alle Theorie, Undgriin des Lebens goldener Baum (J.W. Goethe, ,,Faust“); Der 
Weg zur Hblle ist mit guten Vorsdtzen gepflastert (W. Scott, „Die Braut von 
Lammermoor“); Das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan (H. Heine, „Lorelei").

3. Verschiedenartige Wortgruppen, z.B.: dasSalz der Erde (Bibel, Matth., 5,13); 
ein Wolf im Schafspelz (Schafskleid) (Bibel, Matth., 7, 15); nicht von dieser Welt 
(Bibel, Joh., 8,23); ein Buch mit sieben Siegeln (Bibel, Offb., 5, 11); wie Sand am 
Meer (Bibel, 1. Mose, 22, 17; 32, 13); das Recht au f Arbeit (Charles Foutrier); Geist 
der Zeit (J.W. Goethe, „Faust").

4. Die grammatisch nicht zusammenhangenden Wortverbindungen, z.B.: 
Sodom undGomorrha  (Bibel, 1. Mose, 19, 24-25); um keinJota  (Bibel, Matth.,
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5,18); mit Feuer undSchwert (Hipporates); „ Werke und Tage“ (Titeł eines Poems 
des altgriechischen Dichters Hesiod); Gulliver und die Liliputaner (J. Swift, 
„Gullivers Reisen"); (durch) Blut und Eisen (Otto von Bismarck); „Hammer und 
Am bofi“ (Titel eines Romans des deutschen Schriftstellers F. Spielhagen).

5. Einzelne Worte, z.B.: Adamsapfel (Bibel, 1. Mose, 3, 6); Sundflut (Bibel, 
1. Mose, 6, 17); Sundenbock (Bibel, 3. Buch Mose, 16, 20-22); Jugendsiinden 
(Bibel, Ps., 25, 7); Adonis, Morpheus (aus der griechischen Mythologie); Olymp 
(Homer, ,,llias“).

Geflugelte Worte sind ziemlich o ft Eigermamen, die in verallgemeinerter 
Bedeutung in Bezug auf die ganze Klasse der Personen und Gegenstande gebraucht 
werden. Gewohnlich ist es ein Toponym oder der Name eines Helden aus 
irgendeinem Kunstwerk oder aus der Folklore, z.B.: Narziss (aus der griechischen 
Mythologie); Odyssee (Homer, ,,Odyssee“); Mazen (nach Maecenas, einem 
romischen Patrizier, der einen groBen Kreis von Literaren um sich zu versammeln 
wusste); Utopie (Th. Morus); Othello (Titelheld der gleichnamigen Tragodie von 
W. Shakespeare); Quasimodo  (Gestalt in V. Hugos Roman „Notre Dame de 
Paris" (Titel der deutschen Ubersetzung „Der Glockner von Notre-Dame“); 
Snob  (W.M. Thackeray, „Book of Snobs").

Die strukturellen Typen geflugelter Worte in verschiedenen Sprachen fallen 
nicht immer zusammen, das hangt von den grammatischen Eigenttimlichkeiten 
jeder Sprache ab. Eine der inneren GesetzmaBigkeiten der deutschen Sprache ist 
also die Entwicklung der Zusammensetzung, deshalb gibt es im Deutschen viele 
geflugelte Worte in Form eines zusammengesetzten Wortes, z.B.: dt. der Apfel 
der Zwietracht, ebenso wie dt. Erisapfel (Zankapfel) (aus der griechischen 
Mythologie) -  vgl. russ. яблоко Эриды, яблоко раздора (из греческой мифо
логии); dt. Fiillhom  (aus der griechischen Mythologie) -  vgl. russ. рог изобилия 
(из греческой мифологии); dt. Achillesverse (aus der griechischen Mythologie) -  
vgl. russ. ахиллесова пята (из греческой мифологии); dt. Feigenblatt (Bibel,
1. Mose, 3, 7) -  vgl. russ. фиговый листок (Св. Писание, Бытие, 3, 7); dt. 
Ólzweig (Ólblatt) (Bibel, 1. Mose, 8, 7-11) -  vgl. russ. оливковая (масличная) 
ветвь (Св. Писание, Бытие, 8,7-11); dt. Kanonenfutter (W. Shakespeare, „Konig 
Heinrich IV.“) -  vgl. russ. пушечное мясо (У. Шекспир, “Король Генрих IV”); 
dt. „Blaubart “ (Titel eines Marchens von Ch. Perrault) -  vgl. russ. “Синяя боро
д а ” (заглавие сказки Ш. Перро).

In der deutschen Sprache werden gefliigelte Worte in Einheiten, die sich 
voneinander durch ihre Semantik unterscheiden, differenziert. Sie haben:

1) einen direkten Sinn, z.B.: Du sollst dir kein Bildnis machen (Bibel, 2. 
Mose, 20,4); Sie wissen nicht, was sie tun (Bibel, Luk., 23,34); Was ist Wahrheit? 
(Bibel, Joh., 18, 37); Alle Dichtarten sindgut аіфег der langweiligen (Voltaire, 
Vorrede zur KomOdie „Der verlorene Sohn“); Das Angenehme mit dem Nutzlichen
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verbinden (Horaz, ,,Dichtkunst“); Irren ist menschlich (der Gedanke kommt bei 
mehreren Schriftstellem vor; die vorstehende Formulierung stammt von dem 
Kirchenvater Hieronymus); Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist m irfremd  
(Terenz, „Der Selbstqualer“);

2) umgedeutete einzelne Komponenten, z.B.: Plato ist mir lieb, noch lieber 
die Wahrheit (der A usdruck geht au f P latos Werk „Phaidon" zuruck); 
Sisyphusarbeit (Homer, ,,Odyssee“); Die Zeit heilt (alle) Wunden (der Ausdruck 
geht au f den griechischen Schriftsteller des Altertums Menander zuruck); 
Herostratische Beruhmtheit (nach Herostrates, aus Ephesos in Kleinasien); 
Homerisches Gelachter (Homer, ,,Ilias“ ; ,,Odyssee“); Platonische Liebe (Plato, 
„Das GastmahP1); Die Wahrheit reist ohne Visa (Ausdruck aus der Rede F. Joliot- 
Curies bei der Eróffnung des Weltkongresses der Friedensanhanger in Paris am 
20.04.1949);

3) einen ubertragenen Sinn, z.B.: die Posaunen von Jericho (Bibel, Josua, 6); 
Stein des Anstofies (Bibel, Jes., 8 ,14 und an anderen Stellen); Prokrustesbett (aus 
der griechischen Mythologie); Lukullisches M ahl (Plutarch, „Vergleichende 
Lebensbeschreibungen“); Ikarusflug (Ovid, „Metamorphosen"); a u f dem Vulkan 
tanzen (Graf Salvandy, franzosischer Diplomat); PriXgelknabe (M. Twain, „Prinz 
und Bettelknabe“);

4) eine verlorene innere Form, z.B.: a u f groftem Fuji <leben> (aus einer 
historischen A nekdote); D rakonische Gesetze  (nach Drakon, dem ersten 
Gesetzgeber Athens).

In der deutschen Sprache werden geflugelte Worte in einigen Funktionen 
gebraucht.

1. Am meisten -  in der Funktion der Nominaleinheiten fur die Bezeichnung 
verschiedener Erscheinungen, Situationen, Typen, Verhaltnisse, z.B.: ein verlorenes 
Scha f (BibeX, Luk., 15,4; Psalm 119, 176); sich A.sche aufs Haupt streuen (Bibel, 
Hiob, 2,12 und an anderen Stellen); die goldene M itte  (Horaz, ,,Oden“); 
Pyrrhussieg (nach Pyrrhus, dem Konig von Epirus); Flitterwochen (Voltaire, 
,,Zadik“); Balzac-Alter (H. de Balzac, „Die Frau von dreiBig Jahren“).

2. Seltener -  als Beweis zugunsten eines vom Sprechenden entwickelten 
Gedankens oder als Form ulierung der in hoherem oder geringerem Grad 
verbreiteten Ansicht, z.B.: Wer mit Schwert zu urn kommt, soil durch das 
Schwert umkommen (Bibel, Matth., 26, 52); etwas ist fa u l im Staate Danemark 
(W. Shakespeare, ,,Hamlet“); Alles ist aufs beste bestellt in der besten der 
moglichen Welten (Voltaire, ,,Candide“); Es irrt der Mensch, solang er strebt 
(J.W. Goethe, ,,Faust“); Wer iiberwindet, der gewinnt (J.W. Goethe, ,,Faust“).

3. Geflugelte Worte werden oft in bildlicher Form fur die Bezeichnung des 
Wesens einer Erscheinung oder Situation, eines Charakters oder Verhaltnisscs 
gebraucht, z, B.: die Spreu vom Weizen sondern (Bibel, Matth., 13, 24-30); sein
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Pfund vergraben (Bibel, Matth., 25, 15-30); seine Hande in Unschuld waschen 
'(Bibel, Matth., 27,24); im Trtibenfischen (Aristophan, „Die Ritter“); Ritter ohne 
Furcht und Tadel (Beiname des tapferen und groBmutigen franzosischen Ritters 
Pierre du Terrail Bayard); mit Windmiihlen kampfen (Cervantes, „Don Quijote“); 
die Kastanien aus dem Feuer holen (J. de La Fontaine, „Der Affe und die Katze").

4. Geflugelte Worte werden auch weiterhin fiir die Belebung der Sprache und 
fur die Ubersetzung der Sprache in eine scherzhafte Tonart gebraucht, z.B.: 
Hannemann, geh du voran! (aus dem Marchen „Von den sieben Schwaben“); 
Alle meine Habe trage ich bei mir (ein Spruch, den Cicero in seinen ,,Paradoxa“ 
Bias, einem der sagenhaften sieben Weisen von Hellas, zuschreibt; der Ausdruck 
wird gewohnlich scherzhaft in der Umgangssprache gebraucht).

N icht selten werden charakterisierende geflugelte Worte in ironischer 
Bedeutung verwendet, z.B.: Brot undSpiele! (Juvenal, ,,Satiren“; der Ausdruck 
wird gewohnlich in ironisierender Weise in der Umgangssprache gebraucht); Hast 
du zur Nacht gebetet, Desdemona? (W. Shakespeare, „Othello"); Der Schatten 
von Hamlets Vater (W. Shakespeare, „Hamlet"; der Ausdruck wird gewohnlich 
ironisch in der Umgangssprache gebraucht); Die Botschaft hor ’ ich wohl, allein 
mir feh lt der Glaube (J.W. Goethe, „Faust") usw.

Geflugelte Worte bilden eine der ausdrucksvollsten Schichten der nationalen 
Phraseologie, das Mittel der bildlichen und ausdrucksvollen Schriftsprache. Das 
Vorhandensein geflugelter Worte selbst, ihre Anzahl und ihre Gebrauchsfrequenz, 
und auch die Moglichkeit der Entstehung geflugelter Worte auf Grund von Texten 
der eigenen nationalen Literatur sind wichtige Merkmale des Entwicklungsstandes 
jeder Schriftsprache.
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