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W O L F G A N G S C H E N K E L 

Beiträge zur mittelägyptischen Syntax 2 

III. Sätze mit Pseudopartizip 

A. A u s g a n g s p u n k t 

Im Gegensatz zu den mittelägyptischen Grammatiken, die zwei Arten von Sätzen mit Pseudo
partizip ansetzen — solche, die sich an einen anderen, im allgemeinen vorausgehenden Satz an

J) V g l . i m J e n s e i t s g l a u b e n P y r . 4 4 4 ; 3 2 6 ; C T V I 3 5 3 ; 1 3 8 ; 3 3 0 ; T b K a p . 6 4 ; d i e R o l l e d e s H i m m e l s s t i e r s 
P y r . 1 4 3 2 . D i e s t e r n a r t i g e n S p i t z e n d e r H ö r n e r d e s v e r z i e r t e n K u h k o p f s ( J E A 44 p l . 9 u n d 42 p l . 6) e r i n n e r n 
a n H ä n d e m i t g e s p r e i z t e n F i n g e r n (vg l . K a ; A n i m a t i s m u s ; s . o. S. 41 A n m . 4 ) ; v g l . d i e G e s t a l t u n g d e r V i e h 
h ö r n e r , u m d i e U n t e r w ü r f i g k e i t d e r t r i b u t b r i n g e n d e n u n d F r i e d e n e r b i t t e n d e n N e g e r a u s z u d r ü c k e n (z. B . 
D a v i e s  G a r d i n e r , T h e t o m b of F u y , p l . 23) . 

2) B e i t r a g 1 u n d I I i n Z Ä S 88 (1963) 1 1 3 — 1 3 0 . — F ü r d r e i N a c h t r ä g e b i e t e t s i c h h i e r g ü n s t i g e G e l e g e n h e i t . 
E i n e t e r m i n o l o g i s c h e K l ä r u n g i s t in z w e i F ä l l e n a n g e b r a c h t . 

1. D e r T e r m i n u s „ U n m i t t e l b a r e K o n s t i t u e n t e n " w ä r e S. 118 b e s s e r v e r m i e d e n w o r d e n , d a d a s m i t d e n 
„ I m m e d i a l e C o n s t i t u e n t s " v e r b u n d e n e P r i n z i p d e r D i c h o t h o m i e ( „ N u c l e u s " u n d „ S a t t e l i t e " ) (vg l . P i t t m a n , 
L a n g u a g e 24 (1948) , 2 8 7 — 2 9 2 ) au f d e r E b e n e d e r „ S a t z b a u p l ä n e " b z w . d e r v o r l ä u f i g e n S a t z t y p e n n i c h t k o n 
s e q u e n t d u r c h g e f ü h r t w i r d u n d a u c h n i c h t zu E n d e g e f ü h r t w e r d e n sol l . 

2. D i e Ü b e r s c h r i f t „ S ä t z e o h n e V e r b u m f i n i t u m " i n B e i t r a g I I i s t n i c h t so e i n d e u t i g , w i e s ie es s e i n s o l l t e . 
S ä t z e d e s T y p s sdm.fpw f a l l e n e b e n f a l l s u n t e r d i e s e R u b r i k , o b w o h l s ie e in V e r b u m f i n i t u m o f f e n s i c h t l i c h e n t 
h a l t e n . D e r W i d e r s p r u c h i s t l e i c h t d u r c h e i n e e r w e i t e r t e D e f i n i t i o n zu l ö s e n , sdm.f s t e h t h i e r n i c h t i n s e i n e r 
E i g e n s c h a f t a l s V e r b u m f i n i t u m . s o n d e r n a l s S a t z n o m e n , w i e d a s A u s t a u s c h v e r f a h r e n l e i c h t e r k e n n e n l ä ß t : 
s t a t t d e s sdm.f k a n n m a n in d i e s e m S a t z a u c h e i n N o m e n e i n s e t z e n , w ä h r e n d d a s V e r b u m f i n i t u m d e r V e r b a l 
s ä t z e e b e n n u r w i e d e r d u r c h e in V e r b u m f i n i t u m e r s e t z t w e r d e n k a n n . D i e „ S ä t z e o h n e V e r b u m f i n i t u m " s o l l t e n 
a l s o — w e n n m a n a n e i n e r C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r S a t z t y p e n n a c h W o r t a r t e n f e s t h ä l t — g e n a u e r „ S ä t z e o h n e 
f e s t e s ( o d e r : u n e r s e t z b a r e s ) V e r b u m f i n i t u m " h e i ß e n . 

3. S c h l i e ß l i c h i s t z u S a t z t y p 3 (d) z u r P r ä z i s i e r u n g f o l g e n d e s n a c h z u t r a g e n : i m „ P a r t i c i p i a l S t a t e m e n t " 
m i t n o m i n a l e m „ S u b j e k t " i s t d i e e i n l e i t e n d e P a r t i k e l n i c h t i m m e r o b l i g a t o r i s c h . S ie b r a u c h t , w e n n s i c h m e h r e r e 
S ä t z e d e s g l e i c h e n T y p s u n m i t t e l b a r o d e r a u c h d u r c h e i n e n S a t z a n d e r e n T y p s v o n e i n a n d e r g e t r e n n t f o l g e n , 
n u r v o r d e m e r s t e n S a t z zu s t e h e n : 

Originalveröffentlichung in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 92, 1966, S. 47-72 
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lehnen (der häufigere Fall); und solche, die selbständig für sich stehen1 — möchte J. V e r g ü t e 
in seinem Aufsatz ,,La fonction du pseudoparticipe egyptien" in der GrapowFestschrift, 338 bis 
361, nachweisen, daß das Pseudopartizip im Mittelägyptischen nur eine einzige Funktion hat, 
nämlich die einer „forme nexale", d. h., weniger präzis ausgedrückt, daß Sätze mit Pseudopartizip 
immer anlehnungsbedürftig sind. Gegen eine solche radikale Lösung kann man verschiedene Ein
wände erheben. Einmal bleiben auch bei Vergote einige selbständige Sätze übrig (S. 350f.), die — 
man mag sich drehen und wenden, wie man will — eben nicht aus der Welt zu schaffen sind und 
in das Schema der Sätze mit Pseudopartizip im Mittelägyptischen auf irgendeine Art fest eingebaut 
werden müssen. Schwerer noch wiegen methodische Bedenken. Um den Gefahren einer historischen 
Beurteilung vom Semitohamitischen her zu entgehen, möchte Vergote den Gebrauch des Pseudo
partizips allein in synchroner Betrachtung aus dem Ägyptischen gewinnen (S. 339). Synchron heißt 
dann bei der Durchführung: innerhalb eines Zeitraums von mehr als 700 Jahren. Sollte während 
einer so langen Periode wirklich gar nichts passiert sein ? Das ist nicht allzu wahrscheinlich, da so
wohl früher als auch später, vom Semitohamitischen her und zum Koptischen hin, das Pseudo
partizip, auch durch die Bewegung auf anderen Gebieten der Syntax, innerhalb des „Syste'moids" 
der Sprache in Bewegung gewesen sein muß. Der stärkste Einwand gegen Vergotes Beweisführung 
ist schließlich der, daß er — von fallweiser Interpretation einzelner Textstellen abgesehen — den 
Gebrauch des Pseudopartizips nicht, wie er beabsichtigt, aus dem Ägyptischen selbst gewinnt, 
sondern in seiner Beurteilung vollständig von der Ubersetzung in eine europäische Sprache und 
dem Jespersenschen Terminus „Nexus" abhängt. Diese beiden Verfahrensweisen haben natur
gemäß nur heuristischen Wert, beweisen aber, selbst wenn sich alles ohne Rest auflöst, für das 
Ägyptische nichts. Gerade die spezifischen Eigenheiten des ägyptischen Pseudopartizips bleiben 
dabei im Hintergrund. 

Es ist zu erwarten, daß weder die Auffassung der Grammatiken noch die Vergotes ganz aus der 
Luft gegriffen sind2. Im folgenden wird von zwei grundverschiedenen Seiten aus ein Zugang zu 
den Elementen zu gewinnen versucht, die hinter diesen divergierenden Ansichten stehen: zunächst 
soll die formale Seite des Pseudopartizips und der mit ihm gebildeten Sätze schärfer herausgearbei
tet werden (Abschnitt B); dann an einem spezielleren Fall des Mittelägyptischen auf die Bestim
mung des „Inhalts" hingearbeitet werden (Abschnitt C). Trotz dieser Beschränkung wird sich das 
Problem als äußerst komplex erweisen; in der Syntax gibt es eben keine absolut festen Grenzen, 
sondern nur eine Vielfalt von engeren oder weiteren Beziehungen. 

B. F o r m a l e A n a l y s e des P s e u d o p a r t i z i p s im S a t z z u s a m m e n h a n g 

a) Grundbeobachtungen 

Im großen und ganzen ist die formale Seite der Verbalform „Pseudopartizip" noch nicht ge
nügend herausgestellt worden3. Eine formalsyntaktische Analyse der Sätze mit Pseudopartizip 
im Mittelägyptischen stößt sehr schnell auf Schwierigkeiten. Ein Satz mit Pseudopartizip und pro
nominalem „Subjekt" hat die syntaktische Form Verbum — Nomen, z. B. sdm-w. Setzt man statt 
des pronominalen „Subjekts" ein nominales ein, so entsteht eine ganz andere Form: Nomen + 
(Verbum — Nomen), z. B. hrw + sdm-w, bzw., falls das Element der 3. sg. im Verbalkomplex 
nicht mehr empfunden wird, Nomen + Verbum, z. B. hrw + sdmw. Schließlich gibt es eine dritte 
Form: . . . + Pronomen + (Verbum — Nomen)", bzw. . . . + Pronomen -f Verbum, z. B. prr.j 

„Die F u r c h t vor ihm f lößte Ach tung vor mir ein; sein ,Tau ' (das d t . Maskul inum ist gemeint) f lößte Angs t 
vor mir e in; — jene Länder , in die ich k a m , schr ieen: ,Heil, Heil seiner Macht ! ' — die Liebe zu ihm vereinte 
ihm die Beiden L ä n d e r . " J E A 4 (1917) p. I X 7—9. 

J) E in Verweis auf die Dars te l lung V e r g o t e s in der GrapowFes tschr i f t , besonders S. 338f. und 349—352, 
k a n n hier genügen. 

2) Zu W e s t e n d o r f , MIO 1 (1953) 38—56, der den „ d y n a m i s c h e n " Gebrauch des Pseudopar t iz ips nach
weist , siehe Abschni t t C un ten . 

3) Gute Beobach tungen h a t e twa W e s t e n d o r f , MIO 1 (1953) 38—56, und Passiv, 67—78, fes tgehal ten. 
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hzj(-)kw u n d mk sw prj(-)w, wobei die Person des P r o n o m e n s u n d des p r o n o m i n a l e n E l e m e n t s im 
Pseudopa r t i z ip im Mi t t e l ägyp t i schen noch we i tgehend kongru ie ren 1 . Keine der drei K o n s t r u k t i o n e n 
l ä ß t sich m i t einer a n d e r e n ganz vere inen , z. T. s t ehen sie in d i r ek tem Gegensa tz zu e inander . 

b) His tor i sche H y p o t h e s e 

E ine h is tor i sche H y p o t h e s e k a n n hier wei te rhe l fen . D a aber auf eine B e s t a n d a u f n a h m e des Mit te l
ägyp t i s chen h ingea rbe i t e t wi rd , k a n n dieses Vorgehen leicht V e r d a c h t erregen. Bei L. B l o o m 
f i e l d , L a n g u a g e , englische A u s g a b e S. 19f. , l iest m a n den ka tegor i schen S a t z : „ I n o r d e r t o descr ibe 
a l anguage one needs no his tor ica l knowledge w h a t e v e r ; in fac t , t h e observer w h o allows such 
knowledge to a f fec t his descr ip t ion , is b o u n d t o d i s to r t his d a t a . " Die desk r ip t ive S p r a c h b e t r a c h 
t u n g h a t eine s t a rke Ne igung dazu , bevor sie andere , speziell h is tor ische. Me thoden auch n u r in 
E r w ä g u n g zieht , die Z w e c k m ä ß i g k e i t oder E leganz z u m le t z t en P r inz ip der Dar s t e l lung zu m a c h e n . 
Dabei l äß t sie a u ß e r ach t , daß die Sp rache in d a u e r n d e r B e w e g u n g ist , d a ß eine d a u e r n d e U m 
gl iederung a m W e r k ist . Die E l e m e n t e bzw. E l e m e n t e n g r u p p e n der Sp rache t r a g e n gewisse Mög
l ichkei ten in sich, die j ederze i t den A n s a t z p u n k t zu einer U m g l i e d e r u n g bi lden k ö n n e n ; wird eine 
dieser Möglichkei ten ak tua l i s i e r t , so t r ä g t das E l e m e n t auße r seiner synch ron f a ß b a r e n Ges ta l t 
die R i c h t u n g der Ä n d e r u n g in j e d e m M o m e n t als „ T e n d e n z " m i t sich. Diese „ T e n d e n z " zu be
s t i m m e n , is t n u r m i t h is tor ischer B l i ck r i ch tung möglich. Zugleich ist dies der einzige Weg , Ele
m e n t e , die im „ S y s t e m o i d " der Sp rache gerade be im P la tzwechse l s ind, a d ä q u a t u n d in ih re r 
S te l lung zum G e s a m t , , S y s t e m " zu beschre iben . Als ein solches E l e m e n t be im Pla tzwechse l wi rd 
sich das P s e u d o p a r t i z i p des Mi t t e l ägyp t i s chen erweisen2 . 

Zwei T a t b e s t ä n d e d ienen als A n g e l p u n k t : 1. Das P s e u d o p a r t i z i p is t v o n H a u s e aus so angelegt , 
d a ß die p r o n o m i n a l e n „ S u b j e k t e " n ich t e in fach du rch nomina le e rse tz t we rden k ö n n e n ; d a ß 
d a r ü b e r h i n a u s sogar ein p ronomina le s E l e m e n t in j e d e m Fal l obl igator isch ist . 2. Das Ä g y p t i s c h e 
zeigt bere i t s in den ä l tes ten Zei ten eine d e r a r t s t a r re W o r t f o l g e o r d n u n g , besonders bei sa tz
u n m i t t e l b a r e n N o m i n a u n d V e r b a ( „ S u b j e k t " , „ O b j e k t " , „ P r ä d i k a t " in Verba l sä tzen) , d a ß diver
gierende S te l lungen von p r o n o m i n a l e m u n d n o m i n a l e m „ S u b j e k t " , soll ten sie schon z u s t a n d e 
k o m m e n , ein Ste in des A n s t o ß e s sein m u ß t e n . 

I. Auf ve rsch iedenen U m w e g e n k o n n t e es gelingen, f ü r die n ich t sys t emgerech ten , aber t r o t z d e m 
der S y m m e t r i e wegen e rwünsch t en nomina len „ S u b j e k t e " be im P s e u d o p a r t i z i p einen P l a t z zu 
schaf fen . 

1. Mit seinem p r o n o m i n a l e n E l e m e n t k o n n t e das Pseudopa r t i z ip , in ers ter Linie na tü r l i ch in 
der 3. Pe r son , auf v o r a u s g e h e n d e N o m i n a zurückverweisen . E in solcher Rückve rwe i s bez ieh t sich 
im Normal fa l l auf das le tz te (dem Genus usw. n a c h ü b e r h a u p t in F r a g e k o m m e n d e ) N o m e n . 
Ging dieses Nomen n u n d e m Pseudopa r t i z ip u n m i t t e l b a r vo raus , so k o n n t e die ganze Folge 
le icht in eine aTroxoivoüKonstruktion3 u m i n t e r p r e t i e r t w e r d e n : in e inem V e r b u m + N o m e n f
( V e r b u m — Nomen) w u r d e das N o m e n als „ S u b j e k t " zu be iden V e r b e n v e r s t a n d e n ; das im Pseudo
pa r t i z ip in der F o r m eines Pe r sona le l emen t s der 3. Pe r son s t eckende „ S u b j e k t " k a m dabe i a u ß e r 
F u n k t i o n . A u s dieser cforoxoiNoijKonstruktion ließ sich d a n n u n t e r V e r k e n n u n g der u r s p r ü n g 
l ichen Anlage N o m e n f (Verbum — Nomen) bzw. N o m e n f V e r b u m als se lbs tänd iger S a t z 
a b t r e n n e n . 

M Vgl. E G § 309. 
2) Zur Verbindung synchroner und diachroner Sprachbet rachtung s. U l i m a n n , The Principles of Semantics, 

134f . ; 140f.; 144—152. 
3) Zu den (XTO-ZOIVOöKonstruktionen vgl. H . P a u l , Prinzipien der Sprachgeschichte6 , 138; 140f. Eines der 

von Paul gegebenen Beispiele ist ein mit telhochdeutsches dö spranc von dem. gesidele her Hagene also sprach 
„ D a sprang vom Sitze Hagen u n d sprach so". Der Terminus läßt sich mit Gewinn bei der Beschreibung einer 
ganzen Reihe mit telägyptischer Satzbildungen, insbesondere solcher mit „Ha lbve rben" und „Halb impera t iven" 
(dazu vgl. Anm. 2 und 3 auf S. 50) anwenden. . 

Zeitschr. für Ägypt . Sprache. 92. Band 4 
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2. E b e n s o wie m a n s t a t t eines sdm + N o m e n in de r S u f f i x k o n j u g a t i o n zur „ B e t o n u n g " 1 des 
„ S u b j e k t s " ein N o m e n + sdm f P r o n o m e n der 3. P e r s o n b i lde t , soll te m a n e n t s p r e c h e n d bei 
S ä t z e n m i t P s e u d o p a r t i z i p ein N o m e n + P s e u d o p a r t i z i p m i t p r o n o m i n a l e m E l e m e n t de r 3. P e r s o n 
b i lden k ö n n e n , also die s y n t a k t i s c h e F o r m N o m e n + ( V e r b u m — Nomen) , wobei d a n n a l le rd ings 
die zusä tz l i che „ B e t o n u n g " z u n ä c h s t in Kauf g e n o m m e n w e r d e n m ü ß t e . 

Die be iden Mögl ichke i ten de r E n t s t e h u n g de r V e r b i n d u n g N o m e n f ( V e r b u m — N o m e n ) m ü s s e n 
sich n i ch t aussch l ießen . Zu 1 vgl. , d a ß ge rade <X7E6/.OIVOüKonstruktionen, wie sich u n t e n n o c h 
zeigen wi rd , a u c h in h i s to r i scher Zei t be im P s e u d o p a r t i z i p eine b e d e u t s a m e Rolle spielen. Zu 2 
vgl. v ie l le icht die P N des T y p s N o m e n + P s e u d o p a r t i z i p , die m a n sich als z iemlich a l te F o r m e n 
vors te l l t . W i e d e m a u c h sei, die V e r b i n d u n g N o m e n + ( V e r b u m — N o m e n ) k o n n t e — w e n n die 
e n t s p r e c h e n d e n K r ä f t e , de r T r i eb zu e iner s y m m e t r i s c h e n G e s t a l t u n g des P a r a d i g m a s , a n s e t z t e n , 
a u c h bei de r zwei ten A l t e r n a t i v e — in das e in fachere N o m e n + V e r b u m u m g e d e u t e t w e r d e n , d a 
j a das se lbs t änd ige N o m e n u n d d a s in de r E n d u n g des P s e u d o p a r t i z i p s s t e c k e n d e N o m e n sachl ich 
iden t i s ch s ind, u n d m a n auf diese Weise zu e inem vol lgül t igen Sa t z m i t n o m i n a l e m s t a t t p rono 
m i n a l e m „ S u b j e k t " k o m m e n k o n n t e . 

I I . Diese N e u e r u n g h a t t e n u n abe r n a c h einer ande ren R i c h t u n g eine ä u ß e r s t s chwache S te l le : 
Sä t ze m i t p r o n o m i n a l e m u n d n o m i n a l e m „ S u b j e k t " ze igten ve r sch iedene F o r m , V e r b u m — N o m e n 
bei p r o n o m i n a l e m „ S u b j e k t " , N o m e n f ( V e r b u m — N o m e n ) bzw. N o m e n + V e r b u m bei no 
m i n a l e m „ S u b j e k t " . W e n n ein Ausgle ich z u s t a n d e k o m m e n sollte, m u ß t e e ine Sei te n a c h g e b e n . 
D a die n o m i n a l e n „ S u b j e k t e " n a c h wie vo r n i c h t in die S t e l l ung der p r o n o m i n a l e n g e b r a c h t 
w e r d e n k o n n t e n , l iegt es a m n ä c h s t e n , die A k t i v i t ä t bei de r A n p a s s u n g den p r o n o m i n a l e n zu
zusch ieben . F ü r eine U m g r u p p i e r u n g lagen bei d iesen d a n n a u c h t a t s ä c h l i c h güns t ige A n s a t z 
p u n k t e vor . 

1. W i e V e r b e n der S u f f i x k o n j u g a t i o n k a n n m a n a u c h d e m P s e u d o p a r t i z i p „ H a l b v e r b e n " 2 v o r a n 
s te l len •— im M i t t e l ä g y p t i s c h e n ein gewöhnl iches V e r f a h r e n . A u s '¥ .n.f + sdm.n.f b i lde t m a n 
'h' .n sdm.n.f, d a es im a l lgemeinen übe r f lüs s ig is t , u n m i t t e l b a r n a c h e i n a n d e r d a s gleiche Suf f ix , 
d a s s ich sachl ich auf d a s Gleiche bez ieh t , zweimal zu n e n n e n ; aus jw.f + sdm.n.f e n t s t e h t en t 
s p r e c h e n d jw sdm.n.f, usw. Dieses V e r f a h r e n i s t n u n bei P s e u d o p a r t i z i p i e n n i c h t m ö g l i c h : die 
p r o n o m i n a l e n E l e m e n t e s ind in be iden Fä l l en f o r m a l ve r sch ieden . M a n k a n n also n u r b i l d e n : 
CAC .n.f sdm.w; jw.f sdm. w, w a s de r F o r m „ H a l b v e r b " + N o m e n + ( V e r b u m — N o m e n ) en t 
sp r i ch t . Diese F o r m legt n u n eine U m d e u t u n g n a h e . D a die p r o n o m i n a l e n E l e m e n t e des Pseudo 
p a r t i z i p s n u r h ie r v o r k o m m e n , die Su f f ixe dagegen in v i e l f ä l t i gem, l ebend igen G e b r a u c h s t ehen , 
k o n n t e m a n die V e r b i n d u n g le icht als auoxowoGKonst rukt ion „ H a l b v e r b " + N o m e n f V e r b u m 
i n t e r p r e t i e r e n u n d d a m i t d a s d o p p e l t e (nach d e m Ausweis de r S u f f i x k o n j u g a t i o n über f lüss ige) 
P e r s o n a l e l e m e n t a b s t o ß e n . A n der B e d e u t u n g des S y n t a g m a s ä n d e r t e sich n ich t s . 

2. Die Sä t ze m i t V e r b u m der S u f f i x k o n j u g a t i o n k a n n m a n als „ S a t z n o m i n a " v e r w e n d e n , so 
z. B. ge läuf ig n a c h d e m „ H a l b i m p e r a t i v " 3 mf, mk, usw. „ s i e h e " ; vgl . e t w a : mj sdm rmt hrw „S iehe , 
de r Mensch h ö r t die S t i m m e " . Dies is t der m u t m a ß l i c h e n E n t s t e h u n g der S u f f i x k o n j u g a t i o n en t 
s p r e c h e n d : „Möges t du das G e h ö r t e (des Menschen) s e h e n " + „ D a s G e h ö r t e des Menschen is t die 
S t i m m e " ; d. h . es l iegt eine ä7töxot \ouKonst rukt ion vor , die i m Gegensa t z zu de r in I I 1 oben 
g e n a n n t e n m i t P s e u d o p a r t i z i p den V e r b a l s t a m m als K r i s t a l l i s a t i o n s p u n k t h a t 4 . Wil l m a n diese 

*) Vgl. dazu auch Beitrag IV unten . 
2) Unter „Ha lbve rben" sollen Satzelemente vers tanden werden, die gewisse Formeigentümlichkei ten mit den 

Verben gemein haben, die aber in ihrer Stellung im Satz auf bes t immte Rollen festgelegt sind, z. B. jw\ 'h'. n. 
In diesem Zusammenhang mag diese Charakter is ierung genügen, die Begründung im einzelnen ist nur in grö
ßerem Zusammenhang möglich. , 

3) Unter „Ha lb impera t iven" sollen — entsprechend den „Ha lbve rben" — Satzelemente vers tanden werden, 
die zwischen Impera t iv und bloßer Par t ikel stehen, z. B. mj; mk „siehe". Die Darstel lung im einzelnen unter 
bleibt hier. — Der behaupte te Sachverhal t gilt natürl ich nur so lange, als die „Ha lb impera l ive" noch nicht 
ganz zu Part ikeln ers tarr t sind. 

4) Die Form ist also: „Ha lb impera t i v " + (Zweit = Ers t )Nomen ( + „Genit iv") + (Zweit)Nomen, was 
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Konstruktion auf Sätze mit Pseudopartizip übertragen, so muß man Veränderungen vornehmen. 
Eine ä/roxoivoüKonstruktion ist naturgemäß zunächst nicht möglich; statt dessen stehen die 
beiden Sätze unverbunden nebeneinander: mk sw + sdm.w. Die Form ist: „Halbimperativ" + 
Zweitnomen („Objekt") + (Verbum — Nomen). Es ist leicht einzusehen, daß auch diese Form 
nach dem Vorbild der Sätze mit Suffixkonjugation und entsprechend dem in II 1 geschilderten 
Verfahren zur Uminterpretierung neigt: man versteht eine KTOxoivoüKonstruktion „Halb
imperativ" f Nomen + Verbum, da das doppelte Personalelement „überflüssig" ist. 

2a. Im Gegensatz zu II 1 bietet sich hier noch die Möglichkeit einer weiteren Umdeutung. Da 
sw (im Gegensatz zu den Suffixen) ein ziemlich selbständiges, wenn auch (ursprünglich ?) enkli
tisches Wort ist, kann man schließlich, ganz den Sätzen mit Verbum der Suffixkonjugation ent
sprechend, in mk + sw sdmw abtrennen, woraus dann ein selbständiges sw sdmw der Form No
men -f- Verbum herausgelöst würde. 

Bereits ohne die zuletzt konstruierte Umdeutung wäre man also zu einem Paradigma gekommen, 
in dem nominale und pronominale „Subjekte" der gleichen Form genügten: ( . . . + ) Nomen + 
Verbum1. Die Umdeutung bei nominalem (I) und die bei pronominalem (II) „Subjekt" braucht 
und wird auch wahrscheinlich nicht zu gleicher Zeit vor sich gegangen sein; bei nominalem „Sub
jekt" war sie jedenfalls nötiger. 

III . Die älteste Form, Verbum — Nomen, z. B. sdm-w (oder richtiger sdm-j) paßt zu den späteren 
Produkten nicht mehr und muß aussterben. 

c) Historischer Befund 

Die in der Hypothese entworfene historische Folge läßt sich dadurch als brauchbar erweisen, 
daß wesentliche Bestandstücke mit der historisch belegten Abfolge übereinstimmen. Im einzelnen 
stellt sich die Entwicklung so dar: 

1. Der als ursprünglich angesetzte Zustand ist vorhistorisch. Sätze mit Nomen + (Verbum — 
Nomen) bzw. Nomen f Verbum sind immer möglich. Ob allerdings das pronominale Element des 
Pseudopartizips hier in historischer Zeit noch als solches verstanden wurde, ist nicht ohne weiteres 
zu beantworten2. 

2. Im Mittelägyptischen kann man damit rechnen, daß die Uminterpretierung der verschiedenen 
nominalen und pronominalen Konstruktionen gemäß I und II 1—2 vollzogen oder gerade im Voll
zug ist. Der Gebrauch der Form Verbum — Nomen ist allerdings noch üblich, aber schon auf dem 
Aussterbeetat, da sie im Neuägyptischen bis auf Relikte, vor allem in PN, fehlt. Als Belege kann 
man die Wunschformen EG § 313 anführen. Weitere solche Konstruktionen werden unten in Ab
schnitt C nachgewiesen; die Belege Vergote Nr. 55—102 werden sich als hierher gehörig erweisen; 
siehe W e s t e n d o r f , MIO 1 (1953) 38—56. 

3. Ein großer Teil der Konstruktionen ist im Mittelägyptischen — wenigstens formal3 — <x7to 

xowoü gebildet. Dazu vgl. die unvollständige Typensammlung unter E unten.,Erst nachdem diese 
Umdeutungen abgeschlossen waren, wurden die Endungen des Pseudopartizips funktionslos. Der 
Befund spricht für sich: die Endungen beginnen im Neuägyptischen vereinheitlicht zu werden, 
vgl. E r m a n , NäG §§ 330—335. Da zwischen dem Verlust der Funktion und dem Abbau eine ge

später — nebenbei bemerkt, — zu „Halbimperativ + Verbum + (Erst)Nomen + (Zweit)Nomen umge
deutet wird. 

J) Der Satzanfang mit „Halbverben" interessiert im Augenblick nicht besonders; jedenfalls sind „Halb
verben" und „Halbimperative" auch bei nominalem „Subjekt" möglich. 

2) Daß das „überflüssige" pronominale Element relativ spät „neutralisiert" wurde, kann u. U. ein Relikt 
im Mittelägyptischen zeigen. Im Passiv steht bei pronominalem „Subjekt" mit Vorliebe das Pseudopartizip, bei 
nominalem dagegen das wPassiv; s. W e s t e n d o r f , Passiv, 29—38; Tabelle S. 74. Die Erklärung Westendorfs 
ist nicht stichhaltig, da das wPassiv bereits im Altägyptischen ein Suffix haben kann, s. AäG §§ 512—518. 
Hinter dem mittelägyptischen Tatbestand könnte noch das Umgehen eines doppelten „Subjekts" stehen. 

3) Inwieweit „Halbverben" und „Halbimperative" in der ersten Hälfte der ä7to-xoivou-Konstruktionen 
nicht schon zu Partikeln erstarrt waren, läßt sich in den meisten Fällen nicht ohne weiteres sagen. 

4* 
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wisse Zeit vers t re ichen m u ß , k a n n m a n bere i ts im MR d a m i t rechnen, daß — von einzelnen Kon
s t ruk t ionen ausgehend — die E n d u n g e n zu Bedeutungslos igkei t neigen. 

4. Auch die in der Hypo these zuletzt genann te U m d e u t u n g (I I 2a) ist historisch belegbar , aller
dings n u r in der 3. Pe r son : s t a t t des zu e rwar t enden *tw.f, *tw .s, *tw.sn oder *tw.w (sdmw) des 
P räsens I h a t m a n sw, sj, st (sdmw); vgl. E G § 124; N ä G § 479. 

d) S t a n d o r t des Mi t te lägypt i schen 

Zusammenfas send k a n n m a n sagen: im Mit te lägypt i schen h a t das Pseudopar t i z ip formal syn
t a k t i s c h zwei Gesichter , deren sprachgeschicht l iches Al te r verschieden ist. N u r die eine K o n s t r u k 
t ionsweise wird weiter leben. Der S t and der E n t w i c k l u n g wäre na tür l i ch noch genauer zu f ixieren. 
Vor allem ist darauf hinzuweisen, daß sich aus dem formalen Befund n u r die Exis tenz zweier Ver
wendungsa r t en nachweisen läß t , n ich t aber alle K o n s t r u k t i o n e n der einen oder anderen A r t zu
weisen lassen. Ob die fo rmal a b t r e n n b a r e n E lemen te im einzelnen Fall auch ta t säch l ich noch einen 
I n h a l t h a t t e n , oder ob die Gl iederung nu r historische B e d e u t u n g ha t t e , m u ß mi t anderen Mit teln 
b e s t i m m t we rden ; vgl. dazu den folgenden Abschn i t t (C). 

C. D a s P s e u d o p a r t i z i p i m T e m p u s s y s t e m d e s B e r i c h t s ü b e r d i e V e r g a n g e n h e i t 1 

Da dieser Abschn i t t n ich t m e h r allein die Fo rm, sondern die F u n k t i o n der Verba l fo rmen zum 
Gegens tand ha t , ist es no twendig , die zeitl ichen Grenzen einzuengen, soll anders ein e in igermaßen 
präzises Ergebnis hervorgehen. U n t e r s u c h t wird der Spezialfall des Ber ichts über die Vergangen
hei t an f r ü h e n mi t t e l ägyp t i schen Belegen. Z i t a t e aus anderen Zeiten sind mi t Vorsicht a u f z u n e h m e n . 
Der Gebrauch des Pseudopar t i z ips k a n n n a t u r g e m ä ß schlecht f ü r sich allein behande l t werden. 
Eine a d ä q u a t e Eins icht in die Verhäl tn isse l äß t sich k a u m anders gewinnen, als daß m a n die Sy
s t e m n a c h b a r n mi tberücks ich t ig t , j a selbst Verbalklassen, wie die gewöhnlichen 2 t r ans .  ak t . Verben 
einbezieht , bei denen das Pseudopar t i z ip keine Rolle spielt . Die verschiedenen Verbalklassen ver
ha l ten sich sicher n icht nach je eigenem Gesetz, sondern sind in ihren Sys temzügen mi t e inande r 
verwachsen (nicht notwendigerweise jedoch in s t renger Para l le l i tä t ) . Gerade der Vergleich mi t den 
t r ans .  ak t . Verben wird von Nu tzen sein, da sich hier die Lage re la t iv leicht sondieren l äß t . 

a) jw sdm.n.f und einfaches sdm.n.f bei t r ans .  ak t . Verben 

Den his tor ischen Ber icht mi t den gewöhnl ichen 2 t r ans . Verben bes t re i ten im Ak t iv im wesent l ichen 
die F o r m e n sdm.n.f u n d jw sdm.n.f. Weniger häuf ig ist chc .n sdm.n.f3. I m Ber icht über könig
liches T u n ist auch sdm.f belegt4 . N u r die beiden ers ten F o r m e n werden behande l t . 

1. jw sdm.n.f s t eh t in folgenden Fä l l en : 
a) A m Beginn des Berichts , im al lgemeinen nach einlei tendem dds, wenn hier eine H a n d l u n g (und 

kein Resu l t a t ) geschi ldert wird. In b iographischen Tex t en liegt fas t ausschließlich dieser Fall vor6 . 

1) D e r g r ö ß t e T e i l d e r h i e r z u s a m m e n g e s t e l l t e n B e o b a c h t u n g e n h a t b e r e i t s E i n g a n g in d i e G r a m m a t i k e n 
g e f u n d e n . D o c h i s t es s c h w e r m ö g l i c h , a u s d e n m e m b r a d i s j e c t a d e r G r a m m a t i k e n e in g e s c h l o s s e n e s B i l d zu 
g e w i n n e n . T a t s ä c h l i c h w u r d e n d i e E r g e b n i s s e f a s t a l l e i n a u s d e n T e x t e n g e w o n n e n , d i e G r a m m a t i k p a r a g r a p h e n 
e r s t s p ä t e r e i n g e o r d n e t . — V g l . b e s o n d e r s W e s t e n d o r f , M I O 1 (1953) 3 8 — 5 6 ; d e r „ s e l b s t ä n d i g e " o d e r , v o n 
e i n e r a n d e r e n S e i t e b e t r a c h t e t , „ d y n a m i s c h e " G e b r a u c h d e s P s e u d o p a r t i z i p s u n d d i e E n t s p r e c h u n g t r a n s .  a k t . 
sdm.n.f — P s e u d o p a r t i z i p b e i i n t r . V e r b e n d e r B e w e g u n g u n d i m P a s s i v i s t h i e r k l a r h e r a u s g e a r b e i t e t . J e d o c h 
h a t W e s t e n d o r f n u n i m G e g e n s a t z zu s e i n e n V o r g ä n g e r n d i e „ S e l b s t ä n d i g k e i t " d e s P s e u d o p a r t i z i p s ü b e r s c h ä t z t . 
E s w i r d s i c h z e i g e n , d a ß es n o c h s e l b s t ä n d i g e r e F o r m e n a l s d a s P s e u d o p a r t i z i p g i b t , d a ß a l s o d a s P s e u d o 
p a r t i z i p j e n a c h d e m , a u s w e l c h e m B l i c k w i n k e l m a n es b e t r a c h t e t , a l s „ s e l b s t ä n d i g " o d e r „ u n s e l b s t ä n d i g " e r 
s c h e i n e n k a n n . — D i e s t e l l e n w e i s e n o t w e n d i g e p h i l o l o g i s c h e B e g r ü n d u n g d e r Ü b e r s e t z u n g e n i s t , s o w e i t s ie f ü r 
d e n g e g e n w ä r t i g e n Z w e c k e n t b e h r l i c h w a r , z u r ü c k g e s t e l l t w o r d e n . 

2) rh „ w i s s e n " e t w a g e h ö r t n i c h t d a z u . 
3) D a z u v g l . W e s t e n d o r f , loc . c i t . 
4) B H I , p l . X X V f . 
5) O h n e dd d i r e k t n a c h d e m P N e t w a L e i d e n V . 3, 4. 
6 ) Z u A u s n a h m e n s. u n t e n A b s c h n . 2 a ) . — V g l . Ä G 4 § 341 . 
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Belege sind zahlreich; z. B . : 
NN. dd: jw hBb . n wj XY. r Jw-snsn „ N N . sag t : X Y . schickte mich nach Jw-snsn." T P P I 

§ 1 0 , 3 — 6 . 
(Sesostris I.) dd: jw rdj.n hm.j prj.j NN. hn ms' r jn(j).t n.j jnr „(Sesostr is I.) 

sag t : Meine Ma je s t ä t ließ NN. mi t einer T r u p p e ausziehen, u m mir Stein zu ho len . " 
H a m m . M 192, 11. 

NN. dd:. jw whm.n.j hz.wt.j hr njswt „ N N . sag t : Ich e r lang te 1 zum zweiten Mal die Guns t 
bezeigung von Seiten des Königs ." BM [586], 2. 

NN. dd: jw rdj.n.j t n hqr, hbs.w n hBj „ N N . sag t : Ich gab dem Hunge rnden Bro t u n d Kleider 
dem N a c k t e n . " MMA 12—183—8 (Hayes , Scepter 1,139, fig. 82). Es folgen wei tere mi t jw sdm.n.f 
eingeleitete Phrasen . 

ß) Zur E in le i tung eines neuen Abschn i t t s im Ber icht , zur Abse tzung eines neuen Gedankens 2 . 
Die Mark ie rung des E inschn i t t s k a n n n ich t besonders s t a rk sein, da sie gelegentlich in einer Beihe 
nache inande r fo lgender Sätze an j edem S a t z a n f a n g s teh t . Beispiele: 

„ H o r u s f ü h r t e mich in den H o r u s t h r o n g a u u m Leben, Heil u n d Gesundhe i t willen, d a m i t mein 
B u f ( ?) ihn neu o rdne te ; denn Horus h a t t e den W u n s c h , ihn (den Gau) neu zu ordnen, als er mich 
schickte, u m ihn wieder zu o rdnen ; u n d ( ?)3 ich traf den Besitz des Hwj-wj an, wie er wie eine Neu
s ied l ing(? ) ü b e r s c h w e m m t war , gemieden v o m zus tändigen Mann, in der Tä t igke i t eines Strei t 
sücht igen und u n t e r dem P lanen eines Nichtswürdigen, jw (r)dj.n.j qnj.j z hn' sm3 j t j . f , 
smi sn.j n mrj.t grg Tzw-Hr Da wi rk te ich dah in , daß einer den u m a r m t e , der seinen V a t e r er
schlagen h a t t e , oder den, der seinen Bruder erschlagen h a t t e , u m der N e u o r d n u n g des Horus
t h rongaues wi l len ." Mo'alla I a 2— ß 1. 

„ I ch bin ein t ref f l icher Bürger , der mi t seiner P r a n k e wi rk t , einer m i t t re f f l ichem R a t in der 
Ratsha l le von Thinis. Ich überf lügel te (jw swi'.n.j) j eden Meinesgleichen in Thinis . jwsm.n.j 
sn.w .jjsn.wt.j m js.wt.j ds.j Ich versorgte sogar meine Geschwister aus meinem eigenen 
Besitz " Phi ladelphia , Univ . Mus. Bull. 15, Nr. 2—3, Nov. 1950, 35, fig. 18, 2—4. 

„Als sie e r k a n n t h a t t e , wie t reff l ich meine T a t k r a f t u n d meine Anpas sung an die Lebensa r t 
(wört l . : den Weg) der B e a m t e n war , d a (ver)setzte sie mich nach Abydos in den großen Tierzucht 
be t r ieb (md.t) ihrer Mut te r , einen mi t umfangre icher Buchha l tung , m i t ungewöhnl ich großem Be
darf , den g röß ten Wi r t s cha f t sbe t r i eb ('rw.t) von Oberägyp ten , jw jrj .n.j Sw .w jm.s, 'h'.w'ij 
mp. wt r-sj Da ve rb rach t e ich eine lange Zei t spanne in ihm, j a wahr l ich ( ?) eine vie l jähr ige Periode, 
ohne daß mir — auf Grund meines Sachvers tändnisses — irgend e twas passier t wäre, jw grg.n.j sj 
Da ordne te ich ihn (den T ie rzuch tbe t r i eb ; oder a u c h : die Wir t schaf t san lage) neu, u sw . " Kairo 
20543 a 11—13. 

Mehr A n w e n d u n g als Beleg ist die Stelle, an der Ntrw-htpww in H a t n u b seine Karr iere schi lder t : 

jw jrj .n.j ssm m n'.t.j „ I ch beglei te te ein A m t in meiner (Vate r ) s tad t , 
n wn kj hr.j ohne daß sich einer übe r mich zu beklagen 

jw jrj .n.j jrj-hbsw D a n n w a r ich Kle idervors tand [gehab t h ä t t e . 
jrj .n.j jmj-r-sn'w • war Arbe i t shausverwa l t e r , 
jrj .n.j jmj-r-s wa r Vors teher des s. 

jw jrj .n.j whrnw D a n n war ich „ S p r e c h e r " . 
jw jrj .n.j jmj-r-h'w D a n n wurde ich F lo t t enche f . " H a t n u b 14, 3—5. 

Ntrw-htpww durchlief , wenn m a n sich an die Se tzung oder N ich t se t zung von jw hä l t , vier S t u f e n : 

1. Dienst in der H e i m a t s t a d t ; 2. jrj-hbsw + jmj-r-sn'w + jmj-r-s; 3. whrnw; 4. jmj-r-h'w. 

: ) J a n s s e n ü b e r s e t z t in T E A u n t e r I I V 3 3 e in w - P a s s i v . V g l . a b e r zur a k t i v e n A u f f a s s u n g : (r)dj.n.f 
tvhm.w.j £ f . j mj kj; hrtv „ E r l i e ß m i c h n o c h e i n m a l in e ine E h r e n s t e l l u n g w i e d ie f r ü h e r e g e l a n g e n " . 
H a t n u b 22, 11 f. 

2) V g l . Ä G 2 § 341. 
3) E s i s t m ö g l i c h , gmj.n.f a ls „ d a traf i c h a n " zu ü b e r s e t z e n , s. u n t e n A b s c h n . 2'a) . 
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In seiner E igenscha f t als F lo t tenchef , seines zuletzt erre ichten Amtes , t r i t t er uns in H a t n u b 
entgegen, vgl. dazu auch die T i t u l a t u r in B. 

Wie n icht anders zu e rwar ten , sind die Regeln fü r die Se tzung des jw n ich t s tar r , sondern hängen 
d a v o n ab, wie ein b e s t i m m t e r Sachverha l t im k o n k re t en Fall v o m Ä g y p t e r e inges tuf t wird . Es 
gibt Satzfolgen, die sich ebenso gu t u n t e r dem Aspek t der T r e n n u n g wie u n t e r dem der Z u s a m m e n 
gehörigkei t b e t r a c h t e n lassen. An fo rme lha f t en Passagen ist das F luk tu ie ren des abschn i t t e in 
le i tenden jw besonders gu t zu sehen. Hier sollen eine Stelle aus dem Grab des 'nhtjfj in Mo'al la 
u n d ein A b s c h n i t t aus den 7VÄr/Texten in H a t n u b gegeneinander gestell t w e r d e n : 

jw (r)dj .n.j t n hqr, hbs. w n hij 
jw wrh.n.j hsS 
jw tb.n.j dg\_3] 
jw [(r)dj. ] n.j hm. t n jwtj hm .«<./>(?) 

„ I c h gab Bro t dem Hungr igen und Kleider 
Ich sa lbte den Öllosen. [dem Nack t en . 
Ich beschuh te den Barfüß[ igen] . 
Ich [ga]b dem, der keine F r a u h a t t e , eine F r a u . " 

(Es folgt ein weiteres jw sdm .n.j) Mo'alla IV 4—7. 

jw sm.n.j hqr j j c h versorgte den Hungr igen 
wrh (.n.jy hs3 und salbte den Öllosen. 

jw (r)dj .n.j hbs.w n ntj hij.w Ich gab Kleider dem, der n a c k t war . 
jw hki.n.j hr jnd Ich besprach den K r a n k e n ( ? ) 

isnt(?) .n.j st und s t r i t t ( ? ) mi t dem G e s t a n k . " 
H a t n u b 12, 12—14. 

Besonders die ers ten Sätze, die sich inhal t l ich und bis in den W o r t l a u t en tsprechen, sind i n s t r u k 
t iv . Der wesent l ich jüngere H a t n u b  T e x t gl iedert die Satzfolge rhy thmische r im Vergleich zu dem 
durch seine Gleichförmigkei t schweren Abschn i t t im Mo cal laGrab. 

Schwankungen begegnen auch bei der E in le i tung des „ H a u p t s a t z e s " nach k o n j u n k t i o n a l e m 
„ N e b e n s a t z " , jw sdm.n.j haben e t w a : T P P I §20 , 12f . ; H a m m . M 113, 12f. E infaches sdm.n.j 
s t eh t i n : H a m m . M 114, 15; H a t n u b 22, 6—71 . 

Ü b e r h a u p t fäl l t auf , daß die V e r w e n d u n g des jw sdm. n.j innerha lb der f r ühmi t t e l ägyp t i s chen 
Zeit zuguns ten einer größeren Abwechs lung in der K o n s t ru k t i o n zurückgeht . So h a t der T e x t 
H a t n u b 22, der besonders reich ges ta l te t ist, im erzählenden Teil (vor allem Z. 10—17) kein einziges 
jw vor sdm.n.j, wie m a n es nach dem Vorbild äl terer T e x t e (e twa Mocalla) e rwar ten könn te . 

y) E ine recht klare U n t e r g r u p p e der jw-sdm.n.jSätze sind solche, die im Wechsel m i t Sä tzen 
anderer K o n s t r u k t i o n s tehen, auch Sätzen, die n ich t den his tor ischen Ber ich t zum Inha l t h a b e n . 
Die H a n d l u n g wird nach den m e h r s ta t i schen Sä tzen mi t jw sdm.n.j (wieder) in Schwung ge
b r a c h t . Häuf ig s tehen jw-sdm.n.f-Sätze im Wechsel m i t Sä tzen des T y p s jnk + Nomen. Voraus
se tzung fü r die Se tzung des jw ist na tür l ich , daß ein neuer Gedankengang abgese tz t wird (wobei 
Schwankungen möglich sind)2 . Beispiele: 

[jnk] mrj. j rmt. w, jmj h3 .t n mj. tjw. j 
jw jnj .n.j tp 20 

„ [ I ch bin] ein von den Menschen Gel iebter ; einer, der an der Spi tze von Seinesgleichen s teh t . 
Ich stell te 20 Mann e in . " T P P I § 7, l f . 

jnk wnnt b3k jqr n [h]ft-hr, mrj.j hqi.f usw. 
jw sms .n.j sw m grh hrw r s.wt.f nb. (w)t nfr.(w)t, n-'3t-n(t) mrr. j wj. < 
jnk b3k n cq-jb. f m zh stS n sw'j. 

„ I c h b in j a ein ausgezeichneter Diener in persönlichen Diensten, ein von seinem Herrscher Ge
l iebter usw. Ich d u r f t e i hm T a g und N a c h t an allen seinen schönen P lä tzen a u f w a r t e n , weil er mich 
so sehr l iebte. Ich b in ein Diener, der zu seinem Herzen Z u t r i t t h a t in der geheimen Halle des 
Alleinlassens." T P P I § 17, 4—6. 

' ) Zu 'h'.nsdm.n.f in gleicher Stel lung vgl. T P P I § 24, 4; Kairo 20543, 11; Mo'alla I I ß 1—2. 
2) Zu diesem Gebrauch E G § 468, 1. 
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In einigen der H a t n u b  T e x t e ist , wie auch anderswo, dieser Wechse l ge radezu z u m St i lpr inz ip 
e rhoben . In 1 2 , 1 4 f . s t eh t (im Ansch luß an die oben z i t ier te Stel le) : 
jnk gr qrs zbj n k i . f . 
jw wpj.n. j md. t r msz A.s. 

„ I c h bin wei te r einer, der den b e g r ä b t , der se inem K a gefolgt ist . Ich entschied eine Angelegen
he i t n a c h ihrer R i c h t i g k e i t . " 

S t a t t des /n/cSatzes k ö n n t e m a n ebenso g u t jw qrs.n.j zbj nkS.f e rwar t en . — Siehe wei te r die 
T e x t e 16; 23 u n d 24. — Vgl. noch Siü t I 235 f . ; 266; u n d L o u v r e C. 167, 7—9 (dem jw-sdm.n.j-
S a t z geh t hier ein jnk-S&tz m i t e inem ganzen Schwanz von Appos i t ionen voraus) . Sä tze a n d e r e n 
T y p s gehen v o r a u s : 
jnk hB. t rmt. w, ph. wj rmt. w 

dr ntt nn hpr mj. t j . j 
nn sw r hpr 
n msj .w mj .tj .j 
n msj. [tw]. f 

jw swi.ii. j jrj. jt tpj,w 
„ I c h b in der A n f a n g der Menschen u n d das E n d e der Menschen ; d e n n das E n t s t e h e n eines m i r 

Gleichen g ib t es (bis j e tz t ) n ich t , u n d n ich t wi rd ein solcher (je) e n t s t e h e n ; ein mi r Gleicher is t 
(noch) n i ch t geboren worden , u n d n i ch t wird er (je) geboren w e r d e n . J a ich h a b e ü b e r t r o f f e n , was 
me ine V o r f a h r e n ge t an h a b e n " Mo calla I I a 2—ß 1, 

E i n e Schwur fo rme l geh t in Mo calla V ß 2 v o r a u s : 
hzj wj Hr-Nhnj, <nh n.j Hmn 
jw ph. n sm'w. j DSm Jn. t S3b. t 

„ S o w a h r mich Horus von Nhn b egüns t i g t , so w a h r H e m e n f ü r mich l e b t : me in obe rägyp t i s ches 
Get re ide ge lang te n a c h D e n d e r a u n d SSb.t im Krokod i lgau ( G a u 6), " 

Zur besseren A b g r e n z u n g sei hier schon ein Beleg e i n g e f ü h r t , in d e m n a c h e inem /w/cSatz ke in 
jw sdm.n.j s t eh t , weil be ide Sä tze eng m i t e i n a n d e r v e r k n ü p f t s ind : 
N N . dd: 
jnk bSk mdd w3. t, ' i j qd.w{?), bnj mr. wt 
hBb. n wj nb. j m wp. wt n-cSt-n(t) mdd. j w3. t 

„ I c h b in ein gefo lgs t reuer Diener , cha rak t e rvo l l u n d l iebenswürdig , u n d so s a n d t e mich me in 
H e r r aus m i t e inem A u f t r a g auf G r u n d (dieser) me ine r Gefo lgs t r eue . " L o u v r e C. 3, 4 f . 

Die B r ü c k e zwischen be iden Sä tzen ist das mdd wB.t, der zwei te Sa tz en twicke l t sich aus d e m 
ers ten . 

2. E i n f a c h e s sdm.n.j s t e h t in fo lgenden F ä l l e n : 

a) A m Beginn des Ber i ch t s nach e in le i t endem dd oder auch d i r ek t n a c h d e m P N des Ber ich
t e n d e n , w e n n kein Geschehen als solches b e r i c h t e t wi rd , sondern das noch f o r t w i r k e n d e E r g e b n i s 
eines Geschehens 1 . Beispiele: 

N N . dd.j: jrj .n.j grt mchc .t tn sBh.t, smnh.w s.t.s „ N N . s a g t : I ch h a b e abe r dieses p r ä c h t i g e 
Grab e r r i ch te t — seine Stelle is t g länzend g e m a c h t —, n a c h d e m ich die ve r t r ag l i che Z a h l u n g de r 
P r i e s t e r s c h a f t v o n A b y d o s geleis tet h a b e (rdj.n.j), u n d n a c h d e m ich in d e m aus schönem Ste in 
g e b a u t e n T e m p e l Diens t geleis te t h a b e (jrj.n.j)u. Da rau f folgt , m i t jw sdm.n.j e ingelei te t , ein 
Ber ich t ü b e r die Rollen, die Mntw-htpw w ä h r e n d seines Lebens bei den Osi r i smys te r ien (zu ver 
schiedenen Zei ten) spielte. Ka i ro 20539 I I b 6. Vgl. a u c h den in Z. 15 n a c h dd.j m i t jw mS(B).n.j 
b e g i n n e n d e n Ber i ch t , der das Feh len des jw in Z. 6 u m so auffä l l iger m a c h t . — D a v o n gewiß ab
geschr ieben , n u r le icht g e k ü r z t : Ka i ro 2 0 5 3 8 I I c 1—3 aus der Zei t A m e n e m h e t s I I I . 

l) Innerhalb des Textes ist der im folgenden zitierte formelhaf te Satz auch mit 'h'. n sdm.n.j belegt: Berlin 
1199, 8. Vgl. dami t unten die Verhältnisse bei gmj, bei dem auch ein sdm.n.j neben 'h' .n sdm. n.j s teht , während 
jw sdm.n.j nicht belegt ist. 
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NN. dd.f: jrj .n.j grtmchc .t.j r rwd n ntr 'Sj mhrj-jb jtj.w.j „ N N . s a g t : Ich h a b e aber 
mein Grab an der T r e p p e des Großen Got tes i n m i t t e n meiner V ä t e r ange leg t . " Kai ro 
20099 a 2. 

NN. dd.f: jrj .n.j mchc .t tw süh.t, smnh.w s A.s, r rwd n ntr c;'/' Jir w'r.t » N N . s a g t : 
Ich h a b e dieses p räch t ige Grab — seine Stelle ist g länzend zuger ich te t worden — an der T r e p p e 
des Großen Got tes im w cr . i Bezirk e r r i c h t e t . " Kai ro 20497 e l f . Darauf folgt ein 
Anruf an die L e b e n d e n . 

Mit d e m sdm.n.f, das ein bere i t s abgeschlossenes, aber fo r twi rkendes Geschehen dars te l l t , 
k ö n n t e das m i t sdm.n.f gebi ldete sog. synchrone P r ä s e n s 1 z u s a m m e n h ä n g e n . Gunns Belege zeigen 
alle e infaches sdm.n.f. In der Kapel le Sesostr is ' 1. in K a r n a k s t eh t ebenfal ls sdm.n.f2. Hier n u n 
n ä h e r t m a n sich einer Grenze, wo der Unte r sch ied zwischen sdm.n.f u n d jw sdm.n.f unschar f 
wi rd . In we i tve rb re i t e t en f o r m e l h a f t e n Sa rgau f sch r i f t en wechseln ohne t ie fere B e g r ü n d u n g be ide ; 
e infaches sdm.n.f ist schätzungsweise häuf iger , jw sdm.n.f in der H a u p t s a c h e in A s j ü t belegt . 

ddmdwfnRc: jw (r)dj .n.j n.k Ss.thr tp.k , ,Re s ag t : Ich habe dir Isis zu H ä u p t e n gegeben . " 
Ass iout 8 ; dagegen : 

dd-mdw jn Jnpw: (r)dj.n.j n.t Nbt-hwt hr rd.wjA „ A n u b i s s a g t : Ich h a b e dir N e p h t h y s zu 
F ü ß e n gegeben . " Kairo 28086, innen , S. 23 . 

Zwei wei tere Stel len m i t sdm. n.f n a c h dd begegnen in den f r ü h m i t t e l ä g y p t i s c h e n b iographischen 
T e x t e n . Die eine, Mo'al la V a. 2 — 3 {jrj.n.j), m u ß ausgeschieden werden , da der T e x t , wie ander swo 
gezeigt wird , ge rade hier n i ch t in O r d n u n g ist. U m so größere B e d e u t u n g h a t die ande re Stelle, 
T P P I § 31, 7 f . : 

NN. dd: gmj.n.j hw.t-k3 nt X Y . wis.tj „ N N . s a g t : Zers tö r t f and ich die Grabkape l l e des 
X Y D a w u r d e sie wieder a u f g e b a u t . " 

Man k ö n n t e an einen Fehler denken . Jedoch erscheint der T e x t in e inem anderen Lich t , w e n n 
m a n einen Beleg f ü r das e rwar t e t e jw gmj.n.f sucht . Das V e r b u m gmj ist im sdm.n.f gar n ich t so 
selten, ein cäC . n sdm .n.f ist gelegentl ich e inmal belegt4 , ein jw gmj .n.f dagegen — es m a g i m m e r h i n 
zu bi lden sein — v e r m a g ich n ich t sicher nachzuweisen . In dem leider z. T . ze rs tö r ten u n d schwer 
zu d e u t e n d e n H a t n u b 28, 12 k a n n jw gmj .n.f, falls es wirkl ich d a s t e h t , auf keinen Fal l das des 
h is tor ischen Ber i ch t s sein5. 

g/n/'Belege aus der mi t t e l ägyp t i s chen L i t e r a t u r , die n u n al lerdings n ich t m e h r a m Beginn der 
Rede s tehen u n d so schon u n t e r Fa l lß ) gehören, k ö n n e n f ü r eine E r k l ä r u n g den Boden ebnen . 
I n der R a h m e n e r z ä h l u n g des B a u e r n ist gmj — abgesehen von e inem sicher f eh l e rha f t en dd.n 

x) Siehe G u n n , Studies, 69—74; B r u n n e r , ZÄS 85 (1960) 77f. ; M e c k e l , ZÄS 82 (1958) 23—25. — Der 
Terminus scheint mir für die Beschreibung des Ägyptischen vollkommen entbehrlich, da er nicht e twa eine im 
Ägyptischen selbst begründete grammatische Kategorie einfängt , sondern von außen an das Ägyptische heran
getragen ist. Zur Bes t immung der Funkt ion oder Funkt ionen des sdm. n.f kann er allerdings, wie jeder andere 
grammat ische Terminus, Hilfsdienste leisten, er kann vielleicht sogar dauernd für das Übersetzen von einer 
Sprache in die andere, in der „Überse tzungsgrammat ik" , nützlich sein; man darf sich aber dami t nicht die Aus
sicht auf die ägyptischen Sprachverhältnisse verbauen. 

2) Chapelle de Ses. 1, p. 50; 55; 71; 73; 97; 115; 124; usw. — ein jwsdm.n.f begegnet p. 114, wo jedoch 
das zur „ B e t o n u n g " vorangestell te „ D a t i v o b j e k t " eine wesentliche Abweichung vom üblichen Sa tz typ dars te l l t ; 
daß gleichzeitig die Rede einer 3. Person (NN., jw rdj .n.j n.f) zugedacht ist, fällt in Anbet rach t der Belege 
mit sdm.n.f und nominalem „ D a t i v " p. 73; 97; 124 nicht ins Gewicht. 

3) Vgl. eine andere Formel, die nach einleitenden Sätzen des Typs X pw Y steht , in Kairo 28 091, innen, 
Seite 4, 1. Reihe, Z. 2 gegenüber Kairo 28094, innen, Seite 4, 1. Reihe, Z. 2. 

4) Hamm. M 199, 8. 
5) A n t h e s , der S. 64 zunächst übersetzt „ J e d e r aber, der (früher) zu diesem Platze gekommen ist, — w e n n ( ? ) 

er die Expedi t ion vollendet (?) ha t , s o ( ? ) habe ich hier seine Spuren gefunden; ich t a t " , sieht offenbar 
selbst, daß das Finden ja schlecht das sein kann, was der Verfasser von sich rühmen will, sondern daß es nur die 
Vorstufe zu seinem sicherlich verdienstvollen Tun ist, und sagt in der Anm. S. 65: „Die beiden mit iw eingelei
te ten Sätze können vielleicht auch gleichmäßig als Nebensätze aufgefaßt werden: Jeder . . ., der . . . vollendet ( ?) 
h a t und dessen Spuren ich . . . gefunden habe : ich t a t . . . ; " . 



1965] W o l f g a n g S c h e n k e l Bei träge zur mi t te lägypt i schen S y n t a x 57 

stat t dd ,jn B 2, 1261 — das einzige trans. Verbum2, das im sdm.n.f ohne Einleitung steht. Meist 
steht . n davor, einmal jw (R 60; B 1 ,9 hat hier cÄc.n), und zweimal jst rf (B 72; B 1, 184, beide 
Male vor dd.n). Der Kontext des gmj ist immer ähnlich. Der „Bauer" kommt anmarschiert und 
trifft eine Person in irgendeiner Tätigkeit an3. Obwohl in R 36—39 der Anmarsch in zwei selb
ständige Phasen zerlegt ist, ist das Antreffen, obwohl es ein durchaus neues Element im Gang der 
Erzählung ist, nicht herausgehoben: 
sm .1 pw jrj .n sh.lj pn m hntj. t r Nnj-njswi 
spr pw jrj: n. f r w Pr-Ffj hr mh. tj Mdnjt 
gmj .n.f z {jm)4 'hc .w hr rnrj. t 
,,Da ging dieser ,Bauer' südwärts nach Herakleopolis. 
Da erreichte er das Gut des F f j im Norden von Aphroditopolis. 
Da traf er (bzw. und traf dort) einen Mann, der an der Anlegestelle s tand5 ." 

In den anderen Stellen bricht der „Bauer" auf, um zu NN. zu kommen. Das Antreffen ist gegen
über dem Ziel des Marsches rein sachlich ein neuer Abschnitt; aber im Ägyptischen ist dieser nicht 
markiert. So B 1, 149f.: 
jwj. jn rf sh. tj pn r spr n. f k-nw zp 
gmj .n.f sw hr pr(j). t rn sb3 n hw. t-ntr nt Hrj-sf. 

„Nun ging dieser ,Bauer', um ihn zum 4. Mal zu treffen, 
und begegnete ihm beim Herausgehen aus der Tür des Tempels des Harsaphes." 

Ähnliche Belege bietet der P. Westcar6. Ein Beleg aus dem Schiffbrüchigen soll wegen seiner 
besonders starken inhaltlichen Verschiedenheit des gm/'Satzes und des ihm vorausgehenden zum 
Abschluß hier stehen (Schiffbr. 157f.): 
CAC -n.j sm. kw r smj. t sl 

gmj .n.j sw rh. u> st 
'h'.n dd.n.f n.j 
„Da ging ich, um es ihr (der Schlange) zu berichten. 

Da fand ich (bzw. und fand), daß sie es schon wußte. 
Da sagte sie zu mir " 

Was bedeutet dieser Befund? Zunächst sei mehr am Rande gesagt, daß man das gmj.n.f in 
jedem Fall im Deutschen entweder mit „Da fand er" oder mit „und er fand" übersetzen kann. 
Die Diskrepanz zwischen dem Verhalten von gmj und dem anderer Verben wie rdj, jrj usw. erklärt 
sich, wenn man auf die Bedeutung der Verbalwurzeln achtet, gmj beinhaltet allein unter diesen und 
anderen geläufigen Verben ausschließlich resultative Aktionsart. „Finden" ist der „Schlußakt des 
erfolggekrönten Suchens"7. „Finden" und sicher auch das ägyptische gmj beinhaltet also immer 
gleichzeitig ein Geschehen, das gegenüber dem Vorausgehenden etwas wesentlich Neues bringt, 
das aber andererseits immer engstens als Folge mit dem Vorausgehenden verbunden ist. Deshalb 
ist es auch nicht notwendig, ein gmj .n.f von einem jw gmj .n.f zu unterscheiden; gmj .n.f könnte 
man als „Archi"Form bezeichnen. Wie weit allerdings das Geschehen, in dessen Folge etwas 
„gefunden" wird, sachlich von dem „Finden" noch entfernt sein darf, darüber läßt sich keine 
generelle Regel aufstellen. Der Ägypter ist hier offensichtlich großzügiger als wir, wie die Belege 
aus dem Bauern und dem Schiffbr. zeigen, wo gerade die Elemente, die die Sätze gedanklich am 
meisten verbinden, von untergeordneter Bedeutung sind8. 

Als Ausnahmen sind allenfalls noch zwei „Subjekts" und formant lose Formen , die ein 'hr. n sdm.n.f for t
se tzen , zu n e n n e n : B 1, 22—24. 

2) E s k o m m e n vor : jrj; ' i g ; mh; nhm; rdj; hib; h3'; zs „ ausb re i t en" ; s'q; srh; gmj; I j j ; dd. 
3) R 36—39; B 1, 32—35; (B 1 88 + ) R 1391.; B 1, 194, 
4) N u r Bt und A. 5) Pseudop . 
°) VI 9; V I I 14; X 2; X I I 4; X I I 13; X I I 20. 
7) E r b e n , Abriß der deutschen Grammat ik 4 , 22. 
8) Im Bauern B 1, 194 f. en tsprechen sich am engsten n.f u n d sw; im Schiffbr . 157 f. (/• smj .t) st und (rh.w) st. 
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Als Ergebnis ist fes tzuha l ten , daß 1. in T P P I § 31, 7 f. kein Fehler vorzuliegen b r a u c h t ; 2. bei 
de r Se tzung von jw Ak t ionsa r t en hereinspielen können . — Die F rage der Ak t ionsa r t en wird h ie r 
mangels Vora rbe i t en n ich t wei ter ve r fo lg t ; inwieweit auch bei den anderen in diesem Abschn i t t (a) 
aufgezäh l ten Ersche inungen und bei der gegenseitigen Abgrenzung der Verbalk lassen ü b e r h a u p t 
A k t i o n s a r t e n ins Spiel gebrach t werden sollten, bleibt offen. 

ß) W e n n sich der Sa tz sachlich eng an den vorausgehenden anschl ießt , d. h. kein wesent l ich 
neuer Gedanke einsetzt 1 . Beispiele: 

„ D a n n erre ichte ich ('¥.n ph.n.j) das Meer. Darauf b a u t e ich {'h'.n jrj.n.j) diese (mir auf
getragene) F lo t te , sbj.n.j sw mjh.lnb.t, jrj.n.jn.f 'Bb.'i wr. t rn k3. w, - m jwB. w, m cnh.wt(?) 
s a n d t e sie mi t allem (Nötigen versehen) aus und b r ach t e große Opfer m i t Stieren, jw3-Rindern 
u n d Ziegen f ü r sie d a r . " H a m m . M 114, 14f. I m nächs ten Satz wird berei ts die R ü c k k e h r der 
gesamten Exped i t i on einschließlich der P u n t f a h r e r geschildert . 

„ E r m a c h t e mich groß (jw s'3(j) .n.f), shnt.n.f s.t.j, (r)dj.n.f wj msAhr.t-jb.f m'h.f n w".w 
e rhöh te meine Ste l lung und n a h m mich in seinem P r i v a t k a b i n e t t ins V e r t r a u e n . " T P P I § 20, 4f . 

„ I c h entschied (jw wpj.n.j) eine Angelegenhei t nach ihrer Richt igkei t , rdj n j prj.j sn.w, 
jb .sn htp.ww ich ließ zwei (Prozeßpar tner ) zufr iedengestel l t h e r a u s k o m m e n . Wei t e r ve rb re i t e t e 
ich (jw zs.n.j) das Gute durch meinen Gau hin, jrj.n.j mrj An nb.j und t a t , was mein Her r gerne 
s a h . " H a t n u b 12, 14—16. Der T e x t a b s c h n i t t C ende t hier . 

y) sdm.n.f f a ß t am E n d e des Ber ichts bzw. Ber ich t sabschn i t t s das Vorausgehende noch einmal 
z u s a m m e n ; z. B . : 

jrj.n.j nn n W3st mj qd.s m mr.wt. nb.w.j „ I c h t a t dies fü r den ganzen theban i schen Gau aus 
Zune igung zu meinen H e r r e n . " T P P I § 23, 12—14. 

jrj .n.j nn mj qd(.j) jrj.n.j „ I c h m a c h t e dies en tsprechend dem (meinem) Charak te r , den ich 
a u s ü b t e ( ? ) 2 " . Kairo 2 0 5 4 3 a 17. 

jrj .n.j nn mj qd n mr .wt njr n.j tp t3, wn sh3 .j nfr m hr A-ntr , , Ich t a t dies alles, d a m i t 
es mir auf E r d e n gu t gehe3 , und d a m i t mir ein gutes Gedenken auf dem Friedhof bleibe " 

8) Bei Vorzei t igkei t der H a n d l u n g gegenüber dem vorausgehenden Satz 4 . I m Deutschen gerne 
m i t „ n a c h d e m " oder P l u s q u a m p e r f e k t allein wiedergegeben. Zum Beispiel: 

„ I c h ging aus me inem H a u s he raus (prj.n.j); ich ging in meine( ?) Nekropole h inab (h3j .n.j), 
jrj.n.j r htp.t n a c h d e m ich zur Zufr iedenhei t gehande l t h a t t e . " L u t z , T o m b Steles Nr. 34, 4. 

„ I c h ging aus me inem H a u s heraus (prj. n.j); ich stieg in mein Grab h inab (hsj.n.j). dd.n.j 
rnrr.wt 'Sj.w, hzz.wt nds.w Ich h a t t e gesagt , was die Großen lieben, und was die Kleinen l oben , " 
Dendereh , pl. I X , oben. — Dazu vgl. die v e r w a n d t e n Phrasen m i t dieser Formelfolge 5 . Hier 
l äß t sich aufs schönste der Gebrauch von sdm.n.f und jw sdm.n.f k lar legen. Belege oberägyp
t ischer Trad i t ion , bei denen die Formel re la t iv frei ve rwende t wird , h a b e n jw sdm.n.f, in der 
T r a d i t i o n des übr igen Ägyp ten , nach der die Formel des „ Ü b e r g a n g s v o m Leben zum T o d " un
m i t t e l b a r vorausgeh t , s t eh t n u r sdm.n.f. 

„ D a n n k a m ich von do r t zurück , i ndem ich f roh ge s t immt war , jrj.n.jjwj.tn.j7 hr.s n a c h d e m 
ich a u s g e f ü h r t h a t t e , wozu ich gekommen w a r . " H a t n u b 14, 7f . Vgl. n o c h : 

1) Hierher gehören auch ein paa r Fälle, die schon in den vorigen Abschni t t (a) einbezogen wurden ; z. T. gmj; 
„synchrone P r ä s e n t i e n " aus der Kapelle Sesostris ' I. in K a r n a k und eine fo rmelhaf te W e n d u n g aus den Särgen. 

2) J a n s s e n , T E A T e x t 70 zu II F 113, ve r s t eh t dieselbe Kons t ruk t ion , in te rp re t i e r t aber etwas anders . 
3) Vgl. E d e l , Un te r suchungen §27, besonders I. 
4) Vgl. W e s t e n d o r f , MIO 1 (1953) 48f . ; E G § 414, 2. 
B) Dazu ein Art ikel in R d E 15. 
6) J N E S 19 (1960) 288, fig. 1, 4; T P P I § 19, 4f . 

' j Zur Kor rek tu r ^jj in ^j, die sich im Hierat ischen nur durch einen zusätzlichen Strich bei hpr unterscheiden, 

vgl. die ähnlichen Phrasen in H a t n u b , z. B. 22, 21, und besonders Mentuho tep , J E A 48 (1962) pl. I I , 14. 
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„ J e d e r aber , der des Weges k o m m t und seinen A r m fü r dieses Bild e rhebt , soll gesund (wieder) 
heim k o m m e n , jrj.n.f j j j :th.f r.s n a c h d e m er ausge füh r t ha t , wozu er gekommen i s t . " H a t n u b 
22, 21 und öf ter . 

3. Regel fü r den Gebrauch von jw sdm.n.f und sdm.n.f bei t r ans .  ak t . Ve rben : ein sich v o m 
Vorausgehenden abhebendes oder neu einsetzendes Geschehen wird mi t jw sdm.n.f ausgedrück t , 
ein das Vorausgehende fo r t füh rendes Geschehen s teh t im einfachen sdm.n.f^1. Die beiden gegen
sätzl ichen Kategor ien des Satzanschlusses k a n n m a n kurz als „ e n g e " und „wei te V e r b i n d u n g " 
benennen , wenn m a n geneigt ist, auch in den Fäl len, bei denen das sdm.n.f bzw. jw sdm.n.f im 
absolu ten Tex tbeg inn bzw. Redebeginn (nach dd) s teh t , den E insa t z der Rede als „ V e r b i n d u n g " 
anzusehen ; eine „ V e r b i n d u n g " ist es jedenfal ls in dem Sinn, daß en tweder ein T e x t s t ü c k andere r 
A r t (Ein le i tung der Rede durch dd o. ä.) vo rans t eh t , oder, wie im „synchronen P r ä s e n s " und bei 
gmj, berei ts sachlich ein Geschehen dem Einsa tz der Rede vorausgeh t , das nicht sprachl ich gefaß t 
ist , das aber als geschehen vorausgese tz t wird2 . 

Da sich die Opposi t ion von sdm.n.f und jw sdm.n.f im Bericht mi t t r ans .  ak t . Verben als 
grundlegend fü r den A u f b a u einer E r z ä h l u n g erwies, liegt es nahe, bei anderen Verbalk lassen u n d 
im Pass iv ähnliche Ve rhä l t n i s s e zu suchen. 

b) jw + Pseudopart izip/srf«?. .n.f und Pseudopar t i z ip bei in t r . Verben der Bewegung 

In t r . Verben der Bewegung s tehen im Ber ich t im wesent l ichen im Pseudopar t i z ip mi t oder ohne 
jw u n d im sdm.n.f. Daneben gibt es li\n.f + Pseudopar t i z ip und selten sdm pw jrj.n.f3, die 
be ide hier n icht un t e r such t werden. Die Frage ist nun , welche der drei zuerst genann ten F o r m e n 
in den einzelnen in Abschn i t t a) beim t rans . ak t . V e r b u m zusammenges te l l ten Beleggruppen 
geb rauch t werden , d. h. wie sich „ e n g e " und „wei te V e r b i n d u n g " bei den in t r . Verben der Be
wegung abzeichnen. 

1 a) A m Beginn des Ber ichts s t eh t nach e inle i tendem dd. selten4 jw -\- Pseudopar t i z ip : 

NN. dd: jw grt jmj-r-ms' n Jwnj jjj.w r dd »NN. sag t : Es k a m auch der T r u p p e n f ü h r e r 
von H e r m o n t h i s m i t den W o r t e n " Mocalla I I e 1 . 

*) Gute, aber noch etwas verschwommene Formul ierungen f inden sich e twa bei G a r d i n e r , E G § 68, u n d 
K u e n t z , B I F A O 28 (1929) 104. 

2) Zweifellos h ä n g t der Neueinsatz im jw sdm.n.f mit dem W o r t jw zusammen. Diese Bedeu tung des jw 
l ä ß t sich noch sehr viel präziser fassen, wenn man andere Sa tz typen du rchmus te r t . Vgl. auch H e c k e l , ZÄS 82 
(1958) 20f . ; 82. Da es in diesem Zusammenhang abwegig wäre, auf weitere /wBelege einzugehen, sei wenigstens 
f ü r die „enge" und „weite V e r b i n d u n g " ein größerer Z u s a m m e n h a n g skizziert. Eine Reihe von Satzfolgen ohne 
oder mi t jw lassen sich mi t den fü r die beiden „Gen i t i ve" in ZÄS 88 (1962) 64—66 vorläufig gewähl ten Kate
gorien des N a h  und Fernbereichs in Parallele setzen, z. T. auch im Hinblick auf die historische Entwick lung . 
In j edem Fall handel t es sich um eine engere oder weitere Zusammengehör igkei t des Folgenden zum Voraus
gehenden. Die Parallele l äß t sich sogar, besonders leicht im speziellen Fall von sdm.n.f und jw sdm.n.f, noch 
ein S tück wei ter führen . Bei der Inbeziehungse tzung zweier Nomina un te r sich gibt es 1. die „ N ä h e " (direkter 
„Gen i t iv" ) , 2. die unpräzis ier te „ F e r n e " ( indirekter „Geni t iv" ) und 3. eine Reihe von spezifizierten Angaben der 
„ F e r n e " (die Nisben ü b e r h a u p t ; z. B. jmj; hntj; usw.). Ebenso gibt es neben einem 1. sdm. n.f u n d 2. jw sdm.n.f 
die weitere Spezif izierung zu einem 'k'.n sdm.n.f, das in seiner Verwendung wegen dieses Spezia lcharakters , 
wenigstens im Frühmi t t e l ägyp t i schen , weiter e ingeschränkt ist als die beiden anderen Fo rmen . E ine bessere 
Formul ie rung dieser Zusammenhänge un te r sprachgeschicht l ichen Ges ichtspunkten wird un te r E inbez iehung 
weiteren Materials möglich sein und soll spä te r versucht werden. Mit allem N a c h d r u c k sei jedoch be ton t , d a ß 
solche Beziehungen immer nur mi t re lat iv großem Blickwinkel r icht ig werden können ; im einzelnen sind 
auch die Divergenzen nicht zu verkennen, und m a n darf auf keinen Fall den Fehler begehen, nach der Schablone 
der Ferns ich t das einzelne zu beurtei len. Sa tzve rb indung ist n icht die eine Stufe höher gehobene Wor tve r 
b indung. Worauf es mir a n k o m m t , sind lediglich einige ve rwand te und vergleichbare Züge, besonders dann , 
wenn sie sich zusätzlich in der historischen En twick lung in vergleichbaren Bahnen entwickeln und sich als 
Tendenzen der Sprachentwick lung erweisen. 

3) H a m m . M 110. 
*) Mo'al la ; f rühes Theben. . . 
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N N . dd: jw.jhd.kwmd3m.jnmh jb(.j)nht „ N N . sag t : Ich f u h r s t romauf mi t meiner schlag
k rä f t igen L ieb l ings t ruppe . " ibd. I I 2 £ f . 

NN. cid: jw.j hd.kw hntj.kw hrf jrj-p'wt usw. Jnj-jtjf „ N N . sag t : Ich f u h r s t romab u n d f u h r 
s t romauf mi t dem Fü r s t en usw. A n t e f . " T P P I § 11, 2—3 1 . 

Häuf ige r ist sdm.n.f be l eg t 2 ; z. B . : 
NN. dd: jj)'.ri.jin rC .*(./), %3j .n.j m spi.t(.j) „ N N . sag t : Ich bin aus der (meiner) S t a d t her 

aus g e k o m m e n ; ich ' b in in die Nekropole h inabgest iegen, bzw. aus me inem Gau he rabges t i egen . " 
Siüt IV 62. — Hier sind wei tere Belege dieser Formel (mit Var i an ten ) aus dem A R 3 und dem E in 
f lußbere ich Mi t t e l ägyp tens zu stellen, wo sie, im Gegensatz zur oberägypt i schen Praxis , gewöhn
lich die Rede eröffnen 4 . 

N N . dd: jj] .n.j r hSs.t in r jth jnr n hm n (Sesostris I.) „ N N . sag t : Ich k a m in dieses Berg land , 
u m Stein f ü r die M a j e s t ä t des (Sesostris I.) zu b r ech en . " H a m m . M 87, 4L 

NN. dd: j j j .n.j c3j r Hwt-nbw r jn(j).t mnw n (Sesostris I.) rnhh „ N N . sag t : Ich k a m hierher 
nach H a t n u b , u m ein D e n k m a l fü r (Sesostris I.) f ü r die Ewigke i t zu ho len . " H a t n u b 49, 3. 

N N . ; j j j .n.j mWSstmrh-njswt , , Ich k a m aus Theben als Kön igsbekann te r " 
Berl in 1199, 5. 

NN. dd.f: j j j .n.j m htp r jz.j pnn d.i. „ N N . sag t : Ich b in in Fr ieden zu diesem m e i n e m 
Grab fü r die Ewigke i t gekommen " Tur in 1534 (s. PM V 103). 

1. ß — y ) Zur E in le i tung eines neuen Abschn i t t s im Ber icht (Fall ß), auch im Wechsel m i t 
anderen K o n s t r u k t i o n e n (Unter fa l l y), s t eh t selten5 jw + Pseudopar t i z ip . 

Nach einer al lgemeinen E in le i tung wird über ein konkre tes Ereignis be r i ch t e t : „ Ich w a r in 
dieser S t a d t T r u p p e n f ü h r e r . Ich t a t , was die Großen lieben, und was die Kleinen loben. Gegenüber 
j e d e m T r u p p e n  f f ü h r e r ] , gegen den ich hinabziehe, k o m m e ich erfolgreich zu rück : wegen der 
Qua l i t ä t meiner Rede u n d wegen der Tref f l ichkei t meines Planens . jw.j h3j .kw r 3bdw So zog ich 
denn auch nach Abydos h inab , das v o m A u f r ü h r e r bese tz t w a r . " J N E S 19 (1960) 288, fig. 1, 4. 

Das jw.j hd.kw in Mocalla II 7) 3 s t eh t zwar m i t t e n im Ber ich t u n d lei tet auch einen neuen Ab
schn i t t ein. E s ist aber fragl ich, ob es n ich t ursprüngl ich ebenfal ls nach einem dd s tehen sollte 
u n d d a n n u n t e r a) e inzuordnen wäre . Die Abschn i t t e I I £ 2 — I I TJ 2 und I I v) 3 — I I •92 sind so 
wei tgehend paral lel gebau t , daß sie als zwei völlig gleichwertige und a u t o n o m e T e x t e erscheinen. 
Dadu rch , daß sie h in te re inander aufgezeichnet wurden , ist , u. U. ungewoll t , das zweite jw f Pseu
dopar t i z ip vom einlei tenden NN. dd g e t r enn t worden . 

Meist s t eh t zur E in l e i tung eines Abschn i t t s im Ber icht sdm.n.f „ E s k a m auch der T r u p p e n 
füh re r von H e r m o n t h i s m i t der A u f f o r d e r u n g : , K o m m ( ? ) doch, du Held, [ e n t s e t z e ( ? ) die 
F e j s t u n g e n [ ]' hd.n.j m jmn.tjw nw Jwnj. Da zog ich n o r d w ä r t s durch die Wes tgeb ie te von 
H e r m o n t h i s . " Mocalla I I e l f . 

N a c h d e m ich das Berg land in einen F luß ve rwande l t h a t t e und das obere W ä d i in einen Wasse r 
lauf , hol te ich ihm den Sarg, der an die Ewigke i t d e n k t und sich nach der E t e r n i t ä t sehnt . Noch 
nie war Seinesgleichen h e r a b g e k o m m e n aus diesem Bergland seit der Zeit des Gottes . h3j. n msc(.j). 
D a n n zog die (meine) T r u p p e h inab , ohne Ver lus te u sw . " H a m m . M 113, 14; vgl. das u n t e r 
d 1 ß — y zi t ier te h3j .n.j aus H a m m . M 87, 6. 

„ I c h gelangte ins Del ta , u m den A u f t r a g meines Her rn in Diensten des Königshauses auszu
füh ren , j j j .n.j jm{\) D a n n k a m ich von dor t zurück , indem ich f roh ges t immt war , n a c h d e m ich 
ausge füh r t h a t t e , wozu ich gekommen 6 w a r . " H a t n u b 14, 7; vgl. H a m m . G 61, 13. 

*) Vgl. noch Mo'alla II r, 3, das u. U. hierher gehört, in Abschn. b 1 ß—y. 
2) So: Asjüt; Hatnub; Wädi elHammamät, 12. Dynastie; Abydos; aber auch bereits Altägyptisch, 

z. B. in den Formeln für den „Übergang vom Leben zum Tod" am Redebeginn. 
3) Ein ARBeleg für j j j .n in anderem Kontext z. B. LtD I 2. 
4) Dazu ein Artikel in RdB 15. Als weiteren Beleg etwa Dendereh, pl. IX, oben. 
5) Mo'alla; Gebelen. 
6) Zur Korrektur der Stelle s. oben S. 58, Anm. 7. 

http://jw.jhd.kwmd3m.jnmh
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„ I c h schlug die Asiaten (c3m.w) in ihren Bergländern zu rück . " (Es folgt ein Lobeshymnus auf 
den König, der dies alles erst möglich machte) . / ' / / . n . j m htp r ch.f „ D a n n zog ich unbehell igt 
zurück zu seinem Palas t und b rach t e ihm " J E A 4 (1917) pl. IX 9. 

Nach dem P N mi t T i te ln : „ E s war schon (jw grt jrj.ri) Ackerschreiber in den Wassern von 
Abydos im th in i t i schen Gau der Großva te r meines Va te r s seit der Zeit des (Antef W3h-'nh). jwj .n.j 
grt r jz pn r rwd n ntr Ich ging schließlich zu meinem Grab bei der Treppe des Got tes " 
Leiden V. 3, 4—5. Ende der Biographie. 

NN. ; ich war Kuns thandwerke r in Jtj-tiwj-„Jmn-m-h3t" ///' .n.j grt r pr pnr••k3(.f) ht 
hm n (Sesostris I.) Dann k a m ich zu diesem Gut (o. ä ; gemeint ist das Osirisheil igtum in 
Abydos) zu einer Arbei t un ter der Majes tä t des (Sesostris I.) " J E A 38 (1952) pl. I 16—17. 
E n d e der Biographie; vgl. auch ibd. Z. 8f . 

Hierher gehören die Formeln des „Übergangs vom Leben zum T o d " in ihrer oberägypt i schen 
Gestal t ganz, in den übrigen Var ian ten immer im zweiten Glied1 ; z. B . : 

„ Ich t a t , was die Großen lieben und die Kleinen loben, u m auf Erden zu dauern und in der 
Nekropole zu leben, prj.n.j m pr.j, hij .n.j m jz.j Schließlich ging ich aus meinem Haus heraus . 
Dann stieg ich in mein Grab h i n a b . " T P P I § 19, 6. 

„ J e d e n aber, der mi t mir zu t u n ha t t e , ließ ich seinen Bückling machen, prj .n.j m pr.j, hij .n.j 
m jz.j Schließlich ging ich aus meinem Haus heraus und stieg in mein Grab h i n a b . " BM [1671], 112 . 

Die Belege in 1 <x—ß/y zeigen, daß einem t rans .  ak t . jw sdm.n.f bei in t r . Verben der Bewegung 
im ganzen U m f a n g jw + Pseudopar t iz ip und sdm.n.f entsprechen. Dagegen ist es eine äußers t 
del ikate Frage , den Unterschied zwischen den beiden Formen zu bes t immen. Bei beiden ist nomi
nales und pronominales „ S u b j e k t " möglich. Im Kon tex t k a n n der Unterschied schwerlich l iegen; 
denn beide sind mi t und ohne Angabe des Ortes, aus dem oder zu dem die Bewegung geht , belegt3 . 
Es ist aber auch nicht ganz leicht, geographische Unterschiede aufzuzeigen; denn in Mocalla
Gebelen sind beide Kons t ruk t ionen nebene inander belegt. Jedenfal ls ist so viel sicher, daß jw f
Pseudopar t iz ip n u r im R a u m Mo'al laGebelenTheben in re la t iv f rüher Zeit belegt ist. W e n n dieser 
Befund sich durch Material aus anderen Zeiten s tü tzen ließe, wäre die Frage dah in zu stellen, was 
innerhalb des Mo callaTextes (und der ve rwand ten Stelen) die eine oder die andere F o r m nach sich 
zieht. In Mo'alla, selbst, wo allein beide Formen gleichzeitig belegt sind, ist in der Stel lung nach dd 
(II r} 3 mi t einbezogen) immer jw + Pseudopar t iz ip mi t Ortsangabelosigkei t v e r b u n d e n ; sdm.n.f 
an anderen Stellen im Tex t immer mi t Or t sangabe gekoppel t . Ob also die Or t sangabe oder die 
Stel lung im Tex t eine Rolle spielen, ist — ganz abgesehen von der Stelle aus J N E S 19 — nicht 
auszumachen. Eine sprachgeschichtl iche Frageste l lung m ü ß t e das Gegeneinander der beiden Kon
kur renzformen klären können ; in unserem Z u s a m m e n h a n g ist sie von un te rgeordne te r Bedeu tung . 

2. W a s en tspr ich t n u n dem t rans . ak t . sdm.n.f ohne jw ? Es bleibt eine einzige Form, das Pseu
dopar t iz ip , das deshalb von vornherein die größte Chance ha t , die gesuchte F o r m zu sein4. Beispiele: 

ß) For t se t zung des Ber ichts : 
Nach einer allgemeinen Schilderung der Hunge r sno t : [sp]r.[n( ?) Smcw] hr rmt.w.f, mh.tj jjj.w 

1) Das erste pf legt hier in älterer Zeit nach dd u. ä. zu s tehen, fällt also un te r Abschn. a). 
2) Die B e d e u t u n g des zweiten Gliedes ergibt sich allerdings bei diesen Formeln nicht aus dem K o n t e x t ; sie 

ist v ie lmehr u m g e k e h r t aus der mi t den anderen Belegen bes t immten Funk t ion des sdm.n.f erschlossen. W e n n 
diese In t e rp re t a t i on den Ta tsachen en tspr ich t und m a n a n n i m m t , was nicht abwegig ist, daß sdm.n.f bereits 
im Al tägypt i schen diese Funk t ion ha t t e , so ist dies fü r die In t e rp re t a t ion der ARFormeln , die G o e d i c k e , 
O r N S 24 (1935) 225—239, gibt , eine s ta rke Stütze . Handel te es sich in einem j j j .n.j m n' .t und dem folgenden 
h3j .n.j m sp3 .t lediglich um die Var ia t ion desselben Sachverhal ts , so wäre der Neueinsa tz mi t hSj.n.j schlecht 
vers tändl ich, es sei denn, man wolle ihn auf das Konto des Paral le l ismus m e m b r o r u m setzen. H a n d e l t es sich 
dagegen bei spS.t um die Nekropole, so erscheint die Zerlegung des „Übergangs vom Leben zum T o d " in zwei 
Phasen , das Herausgehen aus der S t a d t der Lebenden und das E in t r e t en in die D o m ä n e der Toten , als g r amma
tisch gu t fundie r t . 

3) Zu jw + Pseudopar t iz ip ohne Or tsangabe die Mo'allaBelege; mi t Or t sangabe J N E S 19 (1960) 288, fig. 1. 
Zu sdm. n. j ohne Or t sangabe : pass im; ohne Or t sangabe : H a m m . M 113, 14. 

4) Vgl. W e s t e n d o r f , MIO 1 (1953) 38ff . ; besonders 43—49. 
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[hr] hrd.w.f „ D a k a m Oberägyp ten an mi t seinen Leu ten , und der Norden k a m mi t seinen K i n d e r n " . 
Mocalla IV 10—12. 

Deut l ich s t eh t das Pseudopar t i z ip im folgenden Beispiel in Paral le le mi t t r ans .  ak t . sdm. n.j: 

NN. dd: fw jrj.n.j jmj-r-ms' ntS pnr dr.f hr hSs.t tn 
jrj .n.j jn. wt. s m w3d. w, qSj .tmnw .tut mw 
prj. kw r W3d-wr 
stj (?).«./' Spd. w 
stj(?).n.j 

„ N N . s ag t : Ich war T r u p p e n f ü h r e r dieses ganzen Landes in diesem Bergland (Meine Arbe i t 
b e s t a n d mein Leben lang in fo lgendem:) ich m a c h t e seine W ä d i s zu g rünen Oasen, ihre Höhen zu 
Wasse r s t römen , ich zog zum Meer, ich schoß Vögel, ich schoß " Danach ers t k o m m t 
Scnh auf die Exped i t i on zu sprechen, auf der er sich gerade b e f i n d e t : prj .n.j r hSs. t tn m z rnp. t 70 
„Schl ießl ich zog ich als Siebzigjähriger in dieses Bergland . . . " H a m m . M 1, 4—8. 
jw jrj .n.j jmj-r-h'w 

hntj.kw, ph.n.j 3bw 
hd.kw, ph.n.j Mht 

„ I c h w u r d e schließlich F lo t t enchef . (Das A m t bes t and in folgender Tä t igke i t : ) Ich f u h r s ü d w ä r t s 
u n d erreichte E l e p h a n t i n e ; ich f u h r n o r d w ä r t s und erreichte das Del ta , u m den A u f t r a g meines 
H e r r n im Dienste des Königshauses auszu füh ren . Ich k a m (jeweils) f r o h g e s t i m m t (von dor t ) 
zurück , n a c h d e m ich ausge füh r t h a t t e , weswegen ich gekommen war , " H a t n u b 14, 5 f. 

y) Zur Z u s a m m e n f a s s u n g des Ber ich t s : 
wn.j m pr.w nw Mhtj „ I c h war in den ,Häuse rn des Nörd l i chen ' . " (Dabei m a c h t e ich folgendes:) 

Mm.n.j „ I c h versiegelte , [x.n.j?] ich . . .te, whm.n.j i c h b r a c h ( ?) 
" (Allgemeiner Schluß: ) 

sm.kw m.wp.wt nt nb(. j) pn 
jrj .n.j mrj .tn.j 

„ I c h w a r in einem A u f t r a g dieses (meines) Her rn ausgezogen; und m a c h t e alles, was er gewünsch t 
h a t t e . Ich b in sein Bote u s w . " J E A 4 (1917) pl. I X 4—6. 

8) Vorze i t igkei t : 
„ I c h bin einer m i t re ichem S t i e rbes tand , {einer m i t re ichem St ier[s ic]bestand}; hij.kw m 4( P)1 

jw'.w2 obwohl (oder: n a c h d e m ) ich u n t e r 4 ( ? ) E r b e n hervorgegangen b i n . " BM [1628], 10. 

c) E x k u r s : Klassen in t rans i t ive r Verben 

Noch weniger als die t r ans . Verben über die „ O b j e k f ' f ä h i g k e i t h inaus eine einheit l iche Verbal
klasse bilden3 , gehören die sog. in t r . Verben in F o r m e n b i l d u n g und S y n t a x in eine geschlossene 
Gruppe . Der Te rminus „ i n t r a n s i t i v " selbst ist von geringem W e r t , da einersei ts die t r ans . Verben 
n ich t i m m e r ein „ O b j e k t " haben , und d a n n (mindes tens im Kon tex t ) auch „ i n t r . " wären , und 
andererse i t s auch alle Pass ivb i ldungen „ i n t r . " sind. Eine Un te r t e i lung u n d Spezif iz ierung der 
in t r . Verben ist dahe r unumgäng l i ch , wenn m a n den sprachl ichen T a t b e s t ä n d e n gerecht werden 
will. Abzusondern sind so e twa als Sonderg ruppen die E igenschaf t sve rben 4 und , wie oben ge
schehen, die Verba der Bewegung. Ohne den Versuch zu machen , den T e m p u s g e b r a u c h der wei te ren 
G r u p p e n von in t r . Verben im Ber ich t über die Vergangenhe i t ause inander zu legen, werden ein 
p a a r charak te r i s t i sche Untersch iede zu den behande l t en Verben der Bewegung fes tgeha l ten , u m 
die Verhä l tn i sse bei den Verben der Bewegung deut l icher gegen andere Klassen abzul ieben. Die 
Ana lyse b le ib t unvol l s tändig . 

') In Z. 5f . ist von 5 E r b e n die Rede. Vielleicht s t eh t deshalb im Original auch hier „5" . 
2) ^ > ^ ebenso in Z. 6 nach Kollat ion. 
3) Es sei nur auf die divergierende Formenb i ldung von rh „wissen" neben sdm „ h ö r e n " verwiesen. 
4) Siehe dazu H e c k e l , ZÄS 81 (1956) 76—82; 82 (1958) 19—37; besonders 82, 19—30. 
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1. V e rbe n der Bewegung können kein jw sdm.n.f bi lden. Bei anderen in t r . Verben ist dies 
dagegen mögl ich: 

jw hpr.n rdj.j rdj.j. tw sm'j n ri* .t.j „ D a geschah es, daß ich meiner S t a d t oberägypt i sches 
Getreide geben l ieß ." J E A 47 (1961) pl. I, 12. 

jw hpr.n ¥ p j srj rnp.t-zp 25 „ D a stell te sich ein niedriges Überschwemmungswasse r im J a h r 25 
e in . " Men tuho tep , J E A 48 (1962) pl. I I , 8. 

jw hpr .n.rnp .wthqr .w „ N u n en t s t anden H u n g e r j a h r e . " B H I, pl. V I I I 6. 
jw hnt.n. j r hS.t „ I ch k a m an die Spi tze" . J E A 47 (1961) pl. I, 12. 

D a n e b e n ist jw + Pseudopar t i z ip in Gebrauch : 
jw grt rnp .wt qsn.(w)t hpr .ww nt snb-jb „ N u n en t s t anden , dazu schl imme N o t j a h r e . " Dendereh , 

pl. X , 2. Beihe, rechts . Man vergleiche die enge inhal t l iche V e r w a n d t s c h a f t m i t der sehr viel 
jüngeren BeniHasanSte l le . 

NN. dd: jwtipnr dr.f hpr.wmznhmmsw „ D a s ganze L a n d ist wie eine Heuschrecke in der 
T r o c k e n h e i t ( ? ) geworden . " Mocalla IV 27f. 

jw d3m pn nht n mh-jb {} hpr.w m wh,3.wt ht jmn.tt, M jib.tt nt W3st hr wh3 ch3 „ D a 
w u r d e ( P ) 1 diese s ta rke L ieb l ings jungmannschaf t (aus Kampfbege i s t e rung sogar) zu e inem Such
k o m m a n d o überal l im Osten des theban ischen Gaues, auf der Suche nach K a m p f . " Mocalla I I & 1 f. 

jw grt snd hpr .w in kt, stw wj n'.t tn „ W e i t e r war aber F u r c h t en t s t anden in einer ande ren 
(S tad t ) , mich aber r ü h m t e diese S t a d t ( ? ) . " J E A 47 (1961) pl. I, 7. 

jw sdm.n.f und jw + Pseudopar t i z ip en tsprechen beide einem t r ans .  ak t . jw sdm.n.f. E in 
Unterschied liegt wohl dar in , daß das Pseudopar t i z ip im L a u f e der Zeit durch sdm.n.f ersetzt wird . 

2. W ä h r e n d bei den Verben der Bewegung ein sdm.n.f e inem t r ans .  ak t . jw sdm.n.f en t spr ich t , 
g ibt es andere in t r . Verben, bei denen es einem t r ans .  ak t . sdm.n.f g le ichkommt . 

Angabe des Besu l t a t s nach dd (mit Abschn i t t 2 a) zu vergleichen): 

NN. dd.f: hpr.nk3.ttn m-c NN. „ N N . sag t : Diese Arbe i t geschah durch N N . " H a m m . M 188. 

Abschluß des Ber ich ts : 
„ D a zog die T r u p p e ohne Verlus te herab hpr.n n hm n nb./' m bi.w jrj .j n.f Mjn Es war 

f ü r die M a j e s t ä t meines Her rn durch die Macht , die ihm Min wirk te , geschehen, weil er ihn so 
sehr l iebte " H a m m . M 113, 14f. 

In einer Reihe von t r ans .  ak t . sdm.n.f s t eh t j 3m.n.j: 
qrs.n. j jwtj z3. f 
jrj.n.j mhn. t n jwtj mhn.t.f 
snd .n.j jtj. j 
jSm.n.j n m'w.t.j 
sdj.n.j hrd.w.sn 

„ I ch begrub den, der keinen Sohn h a t t e ; ich m a c h t e eine F ä h r e dem, der keine h a t t e ; ich w a r 
e h r f ü r c h t i g gegenüber meinem V a t e r ; ich war angenehm zu meiner M u t t e r ; ich zog ihre Kinder 
a u f . " TJrk. I 199, 4—7; vgl. 204, 8 ; auch Siüt V 13. Wei t e r spss. n .j; 3h.n.j; *3j.n.j T P P I § 16, 4. 

Daneben k o m m t auch das einfache Pseudopar t i z ip vo r ; z. B . : 
„Wei t e r m a c h t e (jw jrj.n.j) ich ein mh3-Booi ; spss.kw, '3j. kw, cpr.?i.jwjmjs.wl.j 

ds.j (denn ?) ich w a r reich, ich war groß, ich s t a t t e t e mich aus me inem eigenen Besitz . . . . . 
a u s . " T P P I § 2 0 B 11 f. 

E s sieht so aus, als ob der Be ich tum und die Größe sowohl fü r den Boo t sbau als auch fü r die 
Hers te l lung der G r a b a u s s t a t t u n g ins Feld ge füh r t werden, g r ammat i s ch also in der ganzen Passage 
ab jw jrj. n.j n u r eine fo r t l au fende Re ihung bes teh t . 

E inem t r ans .  ak t . sdm.n.f en t spr ich t möglicherweise bei einer U n t e r g r u p p e der in t r . Verben 
ein sdm.n.f oder ein Pseudopar t iz ip . Sollte sich dies bes tä t igen , so m ü ß t e n die Untersch iede 
zwischen beiden F o r m e n auf einer anderen Ebene liegen. 

J) Oder: während . . . wurde? 

http://hpr.nk3.ttn
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d) jvc + Pseudopar t iz ip /wPass iv und Pseudopar t i z ip im Passiv 

Da die passiven Belege dünne r gesät sind als die der in t r . Verben der Bewegung, können die 
Verhäl tn isse in diesem R a h m e n n u r skizziert werden. E inem t r ans .  ak t . jw sdm.n.f e n t s p r i c h t : 

1 ot) Nach dd usw. s teh t zur E in le i tung des Ber ichts jw f P seudopa r t i z i p : 
[XYZ] , dd.sn: jw./' hSb .kw r Hwt-nbw r />(/) .t k3 .t n NN. /mc z 1600 „ X , Y, Z sagen: Ich wurde 
nach H a t n u b geschickt , u m fü r N N . mi t 1600 Mann eine Arbe i t a u s z u f ü h r e n . " H a t n u b 9, 7 (mög
licherweise Zeit Ph iops ' II . ) . 

E in einfaches wPassiv ist (zufäl l ig?) n icht belegt . Dagegen aus der 6. Dynas t i e ein jw + w-
Pass iv : Gunn , A S A E 25 (1925) 247 und pL I, 3; Urk . I 128,5. 

1 ß—y) Zur E in le i tung eines Abschn i t t s s t eh t jw f Pseudopa r t i z ip : „ I ch m a c h t e W3w3t 
t r i bu tp f l i ch t i g fü r jedes O b e r h a u p t , das in diesem Gau (jeweils) w a r und b r a c h t e die Abgaben aus 
dem th in i t i schen Gau. jw.j hzj .kw hr.s Da wurde ich deswegen gelobt. Wei t e r s t a t t e t e ich das 
H a u s meines Va te r s a u s . " J N E S 19 (1960) 288, fig. 1, 6—8. 

Vgl. dagegen den u n t e n un te r 2 ß—y) zi t ier ten Beleg aus T P P I § 9. 
„ I c h bin ein von seinem V a t e r Geliebter jw.j s'b .kw hn' z 120 „ I c h wurde zusammen mi t 

120 Mann beschn i t t en , " NagaedDer Stelae Nr. 84, 3f . 
Anderswo (später) s teh t d a f ü r , deut l ich in Paral lele mi t in t r . sdm.n.f eines V e r b u m s der Be

wegung ein wPass iv: 

NN. dd: j j j .n.j r fv3s Atnr jih jnr n hm n (Sesostris I.) m rnp. t-zp 38, 3bd 4 <n> 3h. t, <sw> 4; 
h3j .n.j m htp 3bd 4 <rc> 3h. t, (sw} 6 m-s3 jnr 80 m jth. w n z 2000, n 1500, n 1000; 
ph. w mrj. t m 3bd 4 <w> 3h. t, (sw} 20 

„ I c h ging (weg) in dieses Berg land , u m Stein fü r die M a j e s t ä t des (Sesostris I.) zu brechen im 
J a h r 38, im 4. Monat der Überschwemmungsze i t , T a g 4 ; ich b rach unve r seh r t zum Rückweg auf 
im 4. Mona t der Überschwemmungsze i t , T a g 6, h in te r 80 Steinblöcken, die1 je 2000, 1500 u n d 
1000 Mann gebrochen h a t t e n ; die Anlegestelle wurde im 4. Monat der Überschwemmungsze i t , 
T a g 20 e r re ich t . " H a m m . M 87, 4—8. Die drei Sätze sind durch die drei Da ten deut l ich als gleich
wer t ig ausgewiesen. Es können jedoch Zweifel en t s tehen , ob der T e x t bei dem wPass. am E n d e 
der Zeile in O r d n u n g ist, da das bis auf das d r i t t e D a t u m parallel gebau te H a m m M 104, 6—7 
hier ein sdm.n.f h a t , (un te r U m s t ä n d e n aber auch ein jw sdm.n.f; in diesem Fall schiede es als 
P rü f s t e in aus). Daß ein » Pass iv in ähnl ichem K o n t e x t möglich ist , erweist H a m m . M 199, 10. 

jw + cvPassiv ist im Al tägyp t i schen in der 6. Dynas t i e be leg t : Urk . I 131, 4 ; und in Koptos
dekre ten , z. B. Urk . I, 296, 16. 

Die V e r w e n d u n g von Pseudopar t i z ip und wPassiv scheint der Regel zu folgen, daß bei prono
mina lem S u b j e k t Pseudopar t i z ip s teh t , bei nomina lem aber wPassiv2 . Der syn tak t i sche W e r t 
be ider F o r m e n ist wohl gleich. 

2. E i n e m t r ans .  ak t . sdm.n.f en t spr ich t ein passives Pseudopa r t i z ip : 

ß—y) In der Fo r t s e t zung oder Z u s a m m e n f a s s u n g des Ber ich t s : 
„ I c h tei l te oberägypt i sches Getreide aus , 

jrj.n.j m tp-nfr 
hzj.kw hr.s jn n'.t.j mj qd.s 

ich hande l t e r icht ig (dabei) und wurde von meiner ganzen S t a d t deshalb ge lob t . " T P P I § 9, 2—73 . 

S) Bei Vorzei t igkei t : 
„ N N . s a n d t e mich aus, u m seine Denkmäle r in diesem L a n d d a u e r h a f t zu machen , stp.n.fwj 

1) W ö r t h : a l s G e b r o c h e n e s v o n . . . 
2) S i e h e W e s t e n d o r t , P a s s i v , T a b e l l e S. 74. 
3) V g l . i m G e g e n s a t z d a z u d a s jw.j hzj. kw i n d e r o b e n z i t i e r t e n S t e l l e a u s d e r Z)m. / Ste le , J N E S 19, d a s e i n e 

a u f e i n e e i n m a l i g e , g r ö ß e r e E x p e d i t i o n e r f o l g t e B e l o b i g u n g s c h i l d e r t , w ä h r e n d Snn-j h i e r s i c h m e h r i m A l l g e 
m e i n e n e r g e h t u n d k e i n e z e i t l i c h g e o r d n e t e B i o g r a p h i e b r i n g t . 
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hnt n \ t . f , ssbq.kw hnt sn.wt.f E r h a t t e mich vor seiner ganzen S t a d t e rwähl t , ich w a r vor seiner 
Gefo lgschaf t e rkoren w o r d e n . " H a m m M 113, 10. 

„ I c h ging zum schönen W e s t e n h i n a b (hSj.n.jj, pr.j grg.w me in H a u s w a r fes t g e g r ü n d e t , me ine 
E h r e e n t s p r a c h me ine r Ste l lung, hz.wt.j rnn.tj m '-hnw.tj me in Lob w a r d a u e r n d in der Res idenz , 
n a c h d e m ich viele Ä m t e r au sgeüb t h a t t e (jrj.n.j)." El Bersheh I I , pl. X X I 4—6. Vgl. pr.j grg.w 
BM [1671], 11. 

e) Über s i ch t ü b e r den T e m p u s g e b r a u c h im Ber i ch t ü b e r die Ve rgangenhe i t 

Mit den jeweils angeze ig ten V o r b e h a l t e n l ä ß t sich f ü r das F r ü h m i t t e l ä g y p t i s c h e folgendes S y s t e m 
kons t ru i e ren . Die Tabel le is t unvo l l s t änd ig , besonders bei den sog. in t r . Verben . 

Verba lk lasse bzw. Genus „ E n g e V e r b i n d u n g " „ W e i t e V e r b i n d u n g " 

t r a n s .  a k t . sdm .n.f jw sdm .n.f 

i n t r . Verben , besonders hpr 
(unvol l s tändig) 

sdm .n.f 
P s e u d o p a r t i z i p 

jw sdm .n.f 
jw + P s e u d o p a r t i z i p 

in t r . V e r b e n der Bewegung P s e u d o p a r t i z i p 
sdm .n.f 
fw + P s e u d o p a r t i z i p 

Pass iv P s e u d o p a r t i z i p 
jw + P s e u d o p a r t i z i p 
wPass iv 1 

Eine E r k l ä r u n g , besonders f ü r das S y s t e m der „we i t en V e r b i n d u n g " , wäre w ü n s c h e n s w e r t , wi rd 
abe r n u r zu E r f o l g f ü h r e n , w e n n m a n 1. ü b e r die hier ges t eck ten zei t l ichen Grenzen geh t u n d 2. 
ande re K o n s t r u k t i o n e n , vor al lem die m i t cAc.w, e inbezieht , d a sie auf den s y s t e m a t i s c h e n A u s b a u 
des Schemas sicher E i n f l u ß h a b e n 2 . A u s der rein desk r ip t iven B e t r a c h t u n g ergib t sich, u n d da rauf 
k o m m t es uns allein an, d a ß ein P s e u d o p a r t i z i p sich n ich t ande r s v e r h ä l t als ein t r a n s .  a k t . sdm .n.f. 

D. D i e „ e n g e V e r b i n d u n g " u n d d i e Ä T r o  x o i v o ö  K o n s t r u k t i o n b e i m P s e u d o p a r t i z i p 

Die U n t e r s u c h u n g e n in B u n d C ve r l au fen in ve r sch iedenen B a h n e n ; in B s t a n d die fo rma le 
Sei te zur Diskuss ion, in C der I n h a l t der V e r b a l f o r m . A u s B geh t he rvo r , wie sich das Pseudo
pa r t i z ip h is tor i sch v o n einer n u r f re i v e r w e n d e t e n h y p o t h e t i s c h e n V o r f o r m aus zur völl igen Bin
d u n g in aTtoxoivoGKonstruktionen hin en twicke l t , so d a ß das P s e u d o p a r t i z i p an das V o r h a n d e n 
sein eines v o r a u s g e h e n d e n Satzes g e b u n d e n ist3 . In C andere r se i t s w u r d e f ü r eine b e s t i m m t e Zei t , 
die f r ü h m i t t e l ä g y p t i s c h e Per iode , u n d f ü r einen speziellen K o n t e x t , den Ber ich t ü b e r die Vergan
genhei t , der I n h a l t des P s e u d o p a r t i z i p s als eine „enge V e r b i n d u n g " zu der in v o r a u s g e h e n d e n 
Sä t zen geschi lder ten H a n d l u n g in Oppos i t ion zu einer „we i t en V e r b i n d u n g " , f ü r die ande re Verba l 
f o r m e n gel ten, b e s t i m m t . 

E ine V e r b i n d u n g be ider B e o b a c h t u n g e n l ä ß t sich ohne große Schwier igkei t he r s te l l en : d e m engen 
inha l t l i chen Bezug z u m V o r a u s g e h e n d e n e n t s p r i c h t in fo rma le r H ins i ch t die in den äuoxoivoü
K o n s t r u k t i o n e n b e o b a c h t e t e fo rma le A n l e h n u n g an v o r a u s g e h e n d e Sätze . Beide B e f u n d e s t ü t z e n 
sich gegenseit ig. Schwier iger is t es schon, die R i c h t u n g der gegensei t igen Bez iehung zu b e s t i m m e n . 
W i r k t hier der I n h a l t auf die fo rma le G e s t a l t u n g oder u m g e k e h r t die F o r m auf den I n h a l t ? Als 
bes t e L ö s u n g wi rd m a n eine para l le le E n t w i c k l u n g m i t d a u e r n d e r gegensei t iger Bee in f lu s sung 
ansehen d ü r f e n ; d e n n h ä t t e sich die F o r m ohne R ü c k s i c h t auf die N o t w e n d i g k e i t e n des I n h a l t s 

') Bin jw + «JPassiv im A R und den Koptosdekreten oben zitiert un te r d). 
2) Man kann z. B. zu t rans. sdm. n.f entweder jw oder 'h.n h inzufügen, dagegen s teht bei intr . Verben der 

Bewegung einem Pseudopart iz ip einerseits ein sdm.n.f ('bzw. jw + Pseudopart izip^ gegenüber, andererseits 
aber ein 'h' .n + Pseudopart iz ip . Solche Reibungsstellen sind für die weitere Beurtei lung zu beachten. — V g l . 
zu den 'h'. «Bildungen W e s t e n d o r f , MIO 1 f'1963,) 38 ff. 

3) Wie diese ä^i-xoivoDKonstruktionen später zum Koptischen hin wieder aufgelöst wurden, bleibt außer 
Bet racht . 
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f re i e n t f a l t e t , w ä r e sie nu tz los g e w o r d e n ; h ä t t e dagegen der I n h a l t allein regier t , w ä r e es schlecht 
d e n k b a r , d a ß die f o r m a l e n Mängel f ü r eine sys t ema t i s che E i n o r d n u n g der F o r m so k o n s e q u e n t 
b e h o b e n w o r d e n wären , wie es be legt is t . 

A u s dieser U n t e r s u c h u n g wird n u n deut l ich , wie es zu den apod ik t i s chen B e h a u p t u n g e n k o m m e n 
k o n n t e , d a ß das Pseudopa r t i z ip i m m e r a b h ä n g i g g e b r a u c h t wird 1 . E s s t eh t die „enge V e r b i n d u n g " 
d a h i n t e r . W i e sich zeigte, k o m m t es j edoch sehr darauf an, w i e eng diese Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t 
i s t . Dabe i e rgab sich, d a ß sie zwar „ e n g " ist in Oppos i t ion zur „we i t en V e r b i n d u n g " , d a ß sie abe r 
n i ch t enger is t als bei t r a n s .  a k t . sdm.n.f2. Der Versuch v e r m a g so, zwischen den gegensä tz l ichen 
Meinungen zu v e r m i t t e l n . 

E . K a t a l o g ( h a u p t s ä c h l i c h n a c h f o r m a l e n K r i t e r i e n ) 

1. E i n f a c h e K o n s t r u k t i o n e n 

a) T y p 1: Sä t ze m i t ( V e r b u m — Nomen) . 

N u r Sä tze m i t p r o n o m i n a l e m „ S u b j e k t " sind mögl ich. Von ärcoxoivouKonstruktionen l ä ß t 
sich der T y p sicher t r e n n e n 1. im Redebeg inn u n d ü b e r h a u p t be im Feh len eines N o m e n s im voraus 
gehenden Sa tz , an das sich das P s e u d o p a r t i z i p a n h ä n g e n k ö n n t e (Beispiele 1—2) ; 2. d u r c h Var i 
a n t e n v e r h ä l t n i s s e m i t V e r b a l f o r m e n der S u f f i x k o n j u g a t i o n , d. h . d u r c h die S te l lung des Pseudo
pa r t i z ips i m V e r b a l s y s t e m (Beispiele 3—4). Bei Beleg 4 wi rd ein d e m Mi t t e l ägyp t i s chen der 11. b is 
12. D y n a s t i e e n t s p r e c h e n d e r G e b r a u c h a n g e n o m m e n , d a der T e x t a n t i q u i e r e n d ist . — Der S a t z t y p 
s t eh t im Mi t t e l ägyp t i s chen in l ebend igem G e b r a u c h ; s. A b s c h n . C u n d W e s t e n d o r f , M I O 1 
(1953) 38—56. Beispiele: 

M y „Se i m i r w i l l k o m m e n ! " U r k . I V 611, 15; ähnl ich 620, 5. 

| [ , |] „ M ö c h t e s t d u ge lobt w e r d e n ! " P . W e s t c a r I X 23 

„ I c h zog aus z u m Meer . " H a m m . M 1, 7. 

^ ^ A ^ ^ „ E r ging z u m H i m m e l . " Urk . IV 59, 13. 

b) T y p 2 : Sä tze m i t ( V e r b u m — Nomen) + N o m e n . 

E n t s p r e c h e n d T y p 1 sind a u c h hier n u r p ronomina l e „ S u b j e k t e " mögl ich . S a t z t y p 2 ist wohl 
n u r a rcha is ie rend u n d f o r m e l h a f t . Beispie le : 

^ ^ ^ ^ < = ~ > g ^ J J ^  i = L l " * C k b r a c h t e me inen N a m e n an d e m O r t an, an d e m der 

G o t t T ? . . i s t . " BM [574], 14f . 

" ^ " ^ + d i rek te Rede „ I c h s ag t e : " Sin. B 45; 114. 
< ^ > ^> (j |1 W A A A jl^ ® „ I c h w u ß t e , d a ß es (das Rechte) d e m von N u t z e n ist , der 

es auf E r d e n t u t . " T u r i n 156, 3 n a c h E G 2384 . 

c) T y p 3 : Sä tze m i t N o m e n + ( V e r b u m [— Nomen]) . 

N u r Sä tze m i t n o m i n a l e m „ S u b j e k t " sind mögl ich. Zur A b g r e n z u n g gegen die O O T O - X O I V O U 

K o n s t r u k t i o n e n vgl. l a ) . Beispie le : 

^ ^ J ^ S ^ ^ ^ I ^ ' ' M e i n e K m d e r w a r e n s t a rk g e w o r d e n . " 

Sin. B 92 f. 

!) Vgl. V e r g o t e , loc. c i t . ; weiter A l l e n , J A O S 49 (1929) 160—167. 
2) W e s t e n d o r f ha t , wie mir scheint , in den MIO 1 (1953) 47 bei der Zurückweisung der Posi t ion Allens in 

entgegengesetzter R ich tung übers Ziel geschossen. 
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^ jj ^ =S? „Se in Sohn s t e h t an seiner Stel le als Kön ig der Be iden L ä n d e r . " 

U r k . I V 59, 16. 

d) T y p 4 : Sä t ze m i t N o m e n + ( V e r b u m — N o m e n ) + N o m e n . 
Keine Belege g r e i f b a r ; vgl . die owräxowoüKonstruktionen u n t e r 2 d). 

2. S u m m a r i s c h e Z u s a m m e n s t e l l u n g der w ich t ig s t en iämöxoivo 3  K o n s t r u k t i o n e n zu den T y p e n 3 u n d 4 

Der A n s a t z der fo lgenden T y p e n als äuoxo ivoSKons t ruk t ionen e rg ib t sich in den m e i s t e n 
Fä l l en zwingend aus d e m Vergle ich m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n K o n s t r u k t i o n e n m i t V e r b u m der 
S u f f i x k o n j u g a t i o n . Die Diskuss ion im einzelnen m u ß hier u n t e r b l e i b e n , d a zu viel m i t e ingezogen 
w e r d e n m ü ß t e . „ V o l l v e r b e n " u n d „ H a l b v e r b e n " sind be ide der E i n f a c h h e i t h a l b e r in de r S t r u k t u r 
fo rmel als „ V e r b u m " beze i chne t 1 . 

a) T y p A + 3 : V e r b u m + N o m e n + ( V e r b u m [— Nomen] ) . 

Beispie le : 

ffi Tfl rtDa v e r s t u m m t e s ie ." P . W e s t c a r V 17; V I 3. 

L d ^ k J ^ ^ E V x ^ ^ ö ^ i i »Er ist mi t allen guten Din§en 

a u s g e r ü s t e t , abgesehen v o n d e n G e f ä ß e n . " P . W e s t c a r X I 20 f . 

^ » f i f\D 0 <=> ^ TT?. ffi „ D a v e r s t u m m t e ihre R e i h e . " P . W e s t c a r V 18. 
AAAAAA EL! I I | <C J > C—-U 

b) T y p A + 4 : V e r b u m + N o m e n + ( V e r b u m [— Nomen] ) + N o m e n . 

Beisp ie l : 

[ 1 ^ c=±s=> | g j I zi „ E r k a n n einen a b g e s c h n i t t e n e n Kopf wieder a n k n ü p f e n . " 

P . W e s t c a r V I I 4 ; ähn l ich V I I I 13. 

c) T y p B + 3 : V e r b u m + N o m e n + N o m e n + ( V e r b u m [— Nomen] ) . 

Beisp ie le : 

ZTS^'^SS^ ^) n " E r fand Rw$'$dt> wie sie dasaß ' (den K°Pf 

auf ihre Kn iee gelegt , w ä h r e n d ihr Herz ü b e r a u s b e t r ü b t w a r ) . " P. W e s t c a r X I I 20 f . 
H ie rhe r gehören n a t ü r l i c h auch I m p e r a t i v e u n d „ H a l b i m p e r a t i v e " , bei denen d a s E r s t n o m e n 

impl iz i t v o r h a n d e n i s t : 

^shA^-) 
e i l ? ' 7 \ 1 ' ^ Q ) ^ " I c h s t a n d d a ' " S i n ' R 2 4 ' 

^ ^ _ ^ J 1 ^ > [JJ <̂ -=ĵ  ^ ^ „ S i n u h e ist als As i a t g e k o m m e n . " Sin. B 264f . 

d) T y p B f 4 : V e r b u m f N o m e n + N o m e n + ( V e r b u m — N o m e n ) + N o m e n . 

Beisp ie l : 

^ ! | (fl l \ " W i r v e r s t e h e n u n s j a auf G e b u r t s h i l f e . " P . W e s t c a r X 5. 

•ji „ I c h b in g e k o m m e n . " P . W e s t c a r V I I I 12. 

Da es sich bei den unter 2. zusammengestellten Belegen mit Ausnahme der Bildungen mit gmj unter c) 
um Typen handelt, deren erstes Element durch häufigen Gebrauch und geringen Inhalt zur Erstarrung neigt, 
ist sehr die Frage, ob im Mittelägyptischen diese Sätze überhaupt noch — ihrer Form entsprechend — als ö T C O 

Kotvoö-Konstruktionen interpretiert wurden. Diese Frage kann nur aus der Interpretation längerer Texte be
friedigend gelöst werden. Bei den Sätzen mit gmj im ersten Glied und den unter 3. kurz angedeutenden Kon ̂
struktionen dagegen wird man mit gutem Gewissen für das Mittelägyptische annehmen dürfen, daß die äjto
xotvoü Konstruktionen sowohl formal als auch inhaltlich gelten. 

5* 
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e) 'ÄTOxoivouKonstrukt ionen m i t a n d e r e n Vorderg l iedern sind na tü r l i ch möglich. E i n voll
s t änd ige r K a t a l o g wird hier n i ch t gebo ten . Beispielsweise sei n u r auf P . W e s t c a r V I I 17—19 
v e r w i e s e n : 

„ D e i n Z u s t a n d ist wie de r eines Mannes in den be s t en J a h r e n m i t t e n im Al te rn , im Anges ich t des 
Alters , d e m Sitz des S te rbens , d e m Sitz des Begrabens , d e m Sitz des B e s t a t t e n s , i n d e m er 
(der M a n n i m bes t en Al ter ) bis z u m f r ü h e n Morgen sch lä f t , ohne B e s c h w e r d e n . " 

So wie der Sa tz d a s t e h t , k ö n n t e m a n in sdr.w u n d swj.w jeweils neue Sä tze beg innen lassen, 
doch sche in t wede r bei dieser A r t von in t r . V e r b e n besondere r V e r d a c h t d a f ü r zu bes t ehen , noch 
legen die r e l a t iv spä t e E n t s t e h u n g s z e i t u n d der fo r t schr i t t l i che S p r a c h c h a r a k t e r des P . W e s t c a r 
eine solche L ö s u n g n a h e . 

IV. Nomen + sdm ./ 

A. A l l g e m e i n e s 

I n der K o n s t r u k t i o n N o m e n f V e r b u m der S u f f i x k o n j u g a t i o n wi rd das N o m e n d u r c h ein p ro 
nomina l e s E l e m e n t , in b e s t i m m t e n Fä l len d u r c h ein A d v e r b , a n e iner Stel le h i n t e r d e m Verba l 
s t a m m wiede r a u f g e n o m m e n . D a r a u s e rg ib t sich, d a ß in j e d e m Fal l ein k o m p l e t t e r S a t z ü b r i g 
b le ib t , w e n n m a n das vo ranges t e l l t e N o m e n weg läß t . Dieses N o m e n ist m i t d e m Sa tz — soweit 
u n s das die Sch r i f t e rkennen l ä ß t — n u r insofern v e r b u n d e n , als es selbst n u r als „ S a t z ä q u i v a l e n t " 
ü b r i g bliebe, w e n n m a n den m i t sdm.f o. ä. b e g i n n e n d e n Sa tz wegs t r iche . E i n „ S a t z ä q u i v a l e n t " 
i n n e r h a l b einer Folge k o m p l e t t e r Sä tze wird m a n n u r d a n n zulassen, w e n n keiner le i E i n o r d n u n g 
in e inen u m f a n g r e i c h e r e n S a t z t y p mögl ich ist , oder w e n n es sich u m ein ausgesprochen s i tua t ions 
b e s t i m m t e s E l e m e n t h a n d e l t . Die spezielle V e r b i n d u n g be ider S a t z s t ü c k e — des vo ranges t e l l t en 
N o m e n s u n d der m i t sdm.f usw. b e g i n n e n d e n Folge — d u r c h den P r o n o m i n a l b e z u g k a n n m a n 
n i ch t f ü r die Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t ins Feld f ü h r e n , d a ein solcher auch zwischen zwei g r a m m a t i s c h 
se lbs tänd igen Sä t zen bes t ehen k a n n . In der gesprochenen Sprache wird das vorausges te l l t e N o m e n 
d u r c h die I n t o n a t i o n m i t d e m Sa tz v e r k l a m m e r t gewesen sein. E ine sys t ema t i s che Z u s a m m e n s t e l 
l u n g der mögl ichen T y p e n n a c h der A r t des v o r a u s g e n o m m e n e n Satz te i l s — „ S u b j e k t " , „ O b j e k t " , 
„ G e n i t i v " , p r äpos i t i ona l e r A u s d r u c k — s t eh t in E G § 148, 1—4 1 . 

B . N o m e n + sdm.f — e i n e p s e u d o v e r b a l e K o n s t r u k t i o n ? 

W . W e s t e n d o r f h a t in e inem „ D i e W o r t s t e l l u n g N o m e n + sdm.f a ls g r a m m a t i s c h e K o n 
s t r u k t i o n " b e t i t e l t e n A u f s a t z in den M I O 1 (1953) 337—343, ve r such t , in e inem Teil der Belege 
f ü r N o m e n + sdm.f eine d r i t t e neben N o m e n + P s e u d o p a r t i z i p u n d N o m e n + P r ä p o s i t i o n + In 
f in i t iv zu s te l lende p seudove rba l e K o n s t r u k t i o n nachzuweisen . Grundsä t z l i ch ausgeschlossen w ä r e 
dieser A n s a t z n i ch t , auch w e n n die neue K o n s t r u k t i o n m i t der ge läuf igen m i t In f in i t i v k o n k u r r i e r t e . 
E s sche in t aber , d a ß seine Beispiele ke ine Bewe i sk ra f t h a b e n , in der Mehrzah l der Fäl le sogar 
besser a n d e r s i n t e r p r e t i e r t werden . W e s t e n d o r f s Belege m ü s s e n hier im e inzelnen ü b e r p r ü f t we rden . 
W i r b e g i n n e n m i t den Sinuhes te l len . 

In der E i n l e i t u n g der Biographie , Sin. R 5 f f . w ü r d e — m e i n t W e s t e n d o r f (S. 339) — b e r i ch t e t , 
w a s v o r h e r , d . h . v o r d e m E inse t zen der e igent l ichen H a n d l u n g , geschehen war . F ü r diese Be
s t a n d s a u f n a h m e soll d a n n im wesen t l i chen die neue p seudove rba l e K o n s t r u k t i o n d ienen . Gleich 

der ers te S a t z p a ß t abe r n i ch t in dieses K o n z e p t : " S=F* ^ | <=> rO; ^ *u=— ist le ider keine Kon

J) Die Belege S. 1155 sind gewiß anders zu beurteilen. 



1965] W o l f g a n g S - c h e n k e l Bei t räge zur mi t te lägypt i schen Syn tax 69 

struktion der untersuchten Art. Als Ausweg wird 'r als Infinitiv gelesen: „Das Aufsteigen eines 
Gottes zu seinem Horizont". Nach einer solchen „Überschrift" sollte man indes keine Bestands
aufnahme als Vorbericht erwarten, sondern im Gegenteil gerade die Darstellung der Geschichte 
im Vollzug. 

Im Anschluß daran liest Westendorf den Satz ft^ ( o ß • 0 \ J f ^ % ^ ^ * = i 
„Der König von Ober und Unterägypten Sehetepibre war zum Himmel aufgestiegen". In der Tat 
schwanken die Bearbeiter der Stelle, ob sie den Königsnamen noch zu dem einleitenden Satz 
ziehen sollen (Möglichkeit 1) oder, wie Westendorf, als vorausgestelltes „Subjekt" zum zweiten 
(Möglichkeit 2). Für die erste Möglichkeit entscheiden sich etwa G a r d i n e r , EG § 90; L e f e b v r e , 
Romans et Contes, 5; und F e c h t , ZÄS 85 (1960) 113. Gardiner nennt den Satzteil einfach Appo
sition. Da der Königstitel aber von dem Wort ntr, zu dem er gehört, durch einen präpositionalen 
Ausdruck getrennt ist, würde man ihn besser als „Nachtrag" zum „Subjekt" 1 abstempeln. An 
die zweite Möglichkeit denken dagegen etwa E r m a n , Literatur, 40f.; und G r a p o w , Der stili
stische Bau, 10. Gegen die letzte Auffassung lassen sich nun verschiedene Einwände vorbringen: 
1. Es ist nicht einzusehen, warum der Name des Königs erst im zweiten Satz genannt sein sollte. 

Ein solches Verfahren wäre nur dann zu verstehen, wenn es durch bestimmte Stilwirkungen 
gefordert und durch sie begründet wäre, z. B. wenn dadurch der erste und zweite Satz in strenge 
Parallelität zu stehen kämen, und der Königsname dann die exakte Auflösung des allgemeinen 
ntr wäre. Ein solcher Tatbestand scheint aber nicht vorzuliegen. 

2. Für den Gebrauch eines „Nachtrags" läßt sich eine gute Parallele aus dem Sin. selbst bei
bringen, nämlich R 12f., wo der ins Feld geschickte Sesostris in die Erzählung eingeführt wird. 

„Seine Majestät hatte aber ein Heer gegen das Libyerland gesandt, j g * ^ ^ 

• ^ ^ (j < ^ > l J P < o > jj s e m ältester Sohn war Befehlshaber davon, (nämlich) der 

Gute Gott Sesostris." Mit dem folgenden | (j^ @ (JJ J J\ beginnt die erste von zwei 
parallel gebauten Strophen; das Satzende ist deshalb sicher zu bestimmen. Auch W e S t e n 
dorf übersetzt S. 339 hier einen „Nachtrag". Die hohen Personen, einmal Amenemhet, dann 
sein Sohn, werden also beide „indirekt", aber in e i n e m Satz eingeführt. 

3. Die Berichte über den Tod späterer Könige schließen sich, besonders in der 18. Dynastie, 
öfters, z. T. über mehrere Sätze hinweg, an die Sinuhestelle an, so daß man kaum in der An
nahme irre gehen wird, daß jedesmal das literarische Vorbild Pate stand2. Diese Tradition 
scheint auch in der Spätzeit noch wirksam zu sein3. Hier findet man starke Anklänge, vor allem 
an den ersten Satz aus Sinuhes Bericht. Die grammatische Form ist in den Spätzeitbelegen 
vollkommen eindeutig. Die Buchisstelen4 von Nektanebos (II.) bis Ptolemäus VI. Philopator 
(Nr. 1; [2]; 3—9) führen den Namen des Gottes als „Nachtrag" ein, z. B. Stele 3 (Bucheum, 
pl. XXXVIII ) aus der Zeit Ptolemäus' II. Philadelphos: 

I O IJ o 
AAAAAA f ] V J , 

I rajfe 
1) Vgl. zum Terminus H. G l i n z , Die innere Form des Deutschen. 
2) Siehe G r a p o w , Wie die Alten Ägypter , IV 142; als Beleg besonders Urk . IV 896, 1—3. — W a s an dieser 

Formul i e rung ursprüngl ich zuerst im Sinuhe e r funden wurde und was f rüheres Gu t ist, spielt in diesem Zusam
m e n h a n g keine Rolle. Der Passus h ä t t e jedenfal ls in spätererZei t nicht das große Echo gefunden , wäre er n ich t 
in die L i t e r a tu r eingegangen. 

3) Außer den gleich zu besprechenden Belegen vgl. Mendesstele D 11 f. = Urk . II 40, 9f . Zu anderen Sinuhe
Einflüssen in der Spätze i t vgl. L e f e b v r e , Petosiris I, 36. 

4) Siehe M o n d  M y e r s , The Bucheum I I — I I I . 
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„ ( D a t u m ) . An diesem T a g ging dieser ehrwürdige Go t t zum Himmel , (nämlich) der g länzende 
Ba, lebende B a des Re, S te l lver t re te r des Re, den Tnhb geboren h a t t e . " Darauf fo lg t : „Seine 
Lebenszei t w a r x J a h r e " usw. In den spä te ren Stelen ist der „ N a c h t r a g " besei t igt worden . 
In Stele 11 (P to lemäus V I I I . Soter II .) wurde er du rchaus sinnvoll als Apposi t ion vor rp.t 
(besser e n i e zu lesen) gestellt . In Nr . 13 (Augustus) und 16 (Domit ian) 1 fehl t der en t sprechende 
Satztei l . Bei den übr igen Stelen fehl t r p.t, so daß ü b e r h a u p t ein „ N a c h t r a g " n ich t in Frage 
k a m . Wenige S tücke sind n icht beur te i lba r oder weichen im F o r m u l a r ab (so Nr. 14: Augus tus ) . — 
Als Apposi t ion h a t sich der „ N a c h t r a g " auch auf einer anderen Stele niedergeschlagen, der 
des Gottesweibes Anchnesnefer ibre , A S A E 5 (190.4) 85. Die parallel gebau ten Ber ichte über den 
Tod P s a m m e t i c h s I. in Z. 5f . und des Got tesweibes Nitokr is in Z. 7f. s tehen in engs tem Zu
s a m m e n h a n g mi t der Sinuhestelle. In Z. 5f . he iß t es: 

1 © Hi l ^ o 

<Ä=3 l AAAAAA l (5 <33 CD P̂> SD! ( ^ 
; A ^ 

\ I / I / W W W 

H o 

i ! t j ? k n 
„ ( D a t u m ) . Dieser Got t , (nämlich) der Gute Got t , der Her r der Beiden L ä n d e r ging zum Himmel , 
er vere in te sich mi t der Sonne, die Gottesgl ieder mischten sich mi t dem, der ihn gemach t 
h a t t e . " — Wie der Spä tze i t die Sinuhestel le über l iefer t worden war , ist also eindeutig. E in 
Zweifel an der A u t h e n t i z i t ä t dieser Über l ie fe rung l ä ß t sich schwerlich erheben, und so werden 
auch wir die Stelle so wie die Ä g y p t e r der Spä tze i t vers tehen müssen : der Kön igsname ist 
„ N a c h t r a g " . 

Die drei Über legungen machen es sicher, daß in Sin. R 6 ü b e r h a u p t keine Kons t ruk t ion Nomen f
sdm.f vorl iegt . 

In Sin. R 22 ( W e s t e n d o r f S. 340) könn t e J f ) ^ 3 ^ ^ ^ vo ran s tehen, weil sich dieses Bild 

dem Erzäh le r bei der Schi lderung, daß der Königssohn n ich t zögerte, im Satz vorher au fd räng te . 
Vielleicht sollte m a n aber ü b e r h a u p t anders a b t r e n n e n u n d wie in R 6 und R 12 f. einen 

„ N a c h t r a g " zum „ S u b j e k t " a n n e h m e n : ^ ^ \\ (] ^ ^ > |1 |1 ^ J (j ^ „e r 
rj k j j j ^ p y Q / W W W > A 

zögerte keinen Augenbl ick, der Fa lke(ngle iche)" ; ^ _ ^ ^ fl n iS^*^ „er flog d a v o n 

mi t seinem Gefolge". E r s t das Bild des Fa lken h ä t t e so die Sprache auf das „F l i egen" gebrach t . 

Sin. R 13—16 ( W e s t e n d o r f S. 340) ist n ich t schlüssig. In dem wiederhol ten tj sw h a t möglicher
weise die K u n s t f o r m auf die Gesta l t des Satzes eingewirkt , tj k o m m t n u r mi t nachfo lgendem 
Nomen oder P r o n o m e n vor, n ich t d i rek t vor dem Verb, s. E G § 243. Der Grund d a f ü r k ö n n t e in 
der laut l ichen Schwäche des tj (< jst ?) l iegen; dies ist aber hier nebensächl ich. Sollte tj v e rwende t 
werden , so ergab sich fü r den K o n t e x t sw au tomat i sch . W a r u m d a n n aber ein sdm.f s t eh t und kein 
Pseudopar t i z ip , wie in der ers ten St rophe , is t mir n ich t deut l ich. Möglicherweise schließt die 
zwischen sw u n d V e r b u m gestell te Pa r t ike l hm ein Pseudopar t i z ip aus, Anelleicht w a r auch ein 
Pseudopar t i z ip an dieser Stelle inhal t l ich u n b r a u c h b a r . Das sdm.f wa r also ve rmut l i ch erzwungen. 
E ine d a d u r c h e n t s t a n d e n e B e t o n u n g des „ S u b j e k t s " m u ß t e in Kauf genommen werden , was dem 
Sinn der Stelle d a n n auch keineswegs zuwiderlief. 

N a c h dem kurzen Ber ich t über den Tod des Königs werden nache inande r alle in F rage k o m m e n 
den Pe r sonengruppen abge leuch te t : sie s tehen deshalb alle (betont) voran (dazu W e s t e n d o r f S.340). 

J) Die Ve rwand t scha f t mi t dem Sinuhe ist im übrigen hier groß 
2) So bei Daressy ; die Paral lele in Z. 8 h a t kor rek t ohne 
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(.1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

/ w w w 

@BÖ? 
9. MU 

W M I 1 

1 1 

Q 

S . . . R 8(—9); wohl eher noch ein N e b e n u m s t a n d ) ; 

R I O ; 

^ | j [ ^ = ] ^ ^ , | . | R I O L ; ' 

^xkxwnp^ 
^ ö \ ^ T ^ \ ä ] \ J A ^ ,'7, • • • R 17(—19). 

sdm.j in 5. eine pseudoverba le 
i i "" ' °ws° ' " — — 1 ' i i 

Aus dieser Lis te wird m a n n ich t schließen dür fen , daß Nomen 
K o n s t r u k t i o n ist , sondern vie lmehr , daß in gewöhnlichen , ,Nomina l " Sä tzen (2.—4.) und Pseudo
verba l sä tzen (s. im folgenden Abschn . Nr. 1) das zwangsweise vo rans t ehende Nomen über die 
Zwangss te l lung h inaus .noch besonders b e t o n t sein kann . Die verschiedenen Per sonengruppen 
sind es, u m die es dem Erzäh le r geht , und es ist na tür l ich , daß er sie zuerst jeweils am S a t z a n f a n g 
n e n n t und die weitere Kons t ruk t ion so e infach wie möglich anschl ießt . 

In Sin. B 92ff . ( W e s t e n d o r f S. 334) zähl t Sinuhe den Personenkre is auf , m i t dem er in der 
F r e m d e zu t u n h a t t e . Dabei s tehen wieder die Nomina ka ta loga r t ig v o r a n ; Pseudoverba l sä tze 
fügen sich leicht in dieses Schema ein: 

„ I ch ve rb rach t e viele J a h r e " ; 

=J 1 B U '»IkisMsi"1^ . 
2. Als besonders wicht ig werden neben den „ K i n d e r n " noch speziell oder eher explizierend die 

B 93f . : 

1 

Söhne genann t . 

einige Nebengedanken an) ; 

* vtMcfifmm e 
jQ / w v w \ ra . r\ AAAAAA i # ^k^P. . ,B97 

(5. 
\ ' \ S i c a ' 

i W ^ A A p ™ * ™ 
AAAAAA O (£l 

s p l — 

99; 

< s > - . o r 

II« f l0 

B 94f . (Daran schließen sich 

II 0 
. r w i 
I ^ I 

i l ii 

i l i 

< 5 ^ N 

fJfijN B99—101) 

(Nach dem einlei tenden jw wohl eher ein Nebengedanke und n ich t m i t den anderen Belegen 
auf eine S tufe zu stel len); 
^ ^ ^ = 

O I O 

• AAA/w" 

V f f , ni ̂  g l f j ^ P B 1 Ö 1 f. (E r l äu te rungen folgen). 

Der Abschn i t t wird mi t einer Schi lderung der Kriegszüge und einem allgemein geha l tenen 
Schluß abge runde t . D a n a c h k o m m t e twas ganz Neues : der Kampf mi t dem S ta rken von Rtnw. — 
Das Schema des Ka ta logs ist also du rch den ganzen Abschn i t t durchgeha l ten , of t , wie wohl bei 
Nr. 4, m i t A n s t r e n g u n g aller K r ä f t e . 

Sin. B 168—170 ( W e s t e n d o r f S. 338f.) , die Schi lderung des Alters . Bei dem ers ten u n d zweiten 
Satz ist n u r das Nomen wich t ig : Al ter , Schwäche ; das dazu gewähl te Verb ist ganz unspezif isch. 
Deshalb die Vorans te l lung des Nomens. Die drei nächs t en Sä tze sind ein K a t a lo g nach Körper 
te i len : diese sind das Ordnungsschema fü r die anschl ießenden S y m p t o m e . Daß alle G l i e d e r mi t 
genommen sind, ist das Wesent l iche an dieser Reihung. 

Sin. B 233f . ( W e s t e n d o r f S. 341). 
mw m jtr u n d t5w mp.t sind wohl doch be ton t , da rübe r h inaus noch im größeren K o n t e x t wieder 

a l s „Le i t b i l de r " he rvorgehoben : „ D u bis t doch der diesen Hor izont Verhül lende, die Sonne geh t 
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auf wegen de ines Wi l lens . Se lbs t das W a s s e r in den F lüssen wi rd n u r g e t r u n k e n , w e n n d u es 
wi l l s t ; j a se lbs t die L u f t a m H i m m e l wi rd n u r g e a t m e t , w e n n du es s a g s t . " 

N a c h d e n S inuhes t e l l en sollen die wen igen Belege a u s a n d e r e n T e x t e n b e s p r o c h e n w e r d e n . 

B a u e r B 1, 13f . ( W e s t e n d o r f S. 341), ^=S_^> ^ j " ^ j x [1. 

wcj.t k a n n sehr wohl b e t o n t sein, d a es in Oppos i t i on zu sn\wt s t e h t : „ C o m m e l ' u n e (des cötes) 
e t a i t i m p r a c t i c a b l e , j ' a i m e n e m o n ä n e sur ( l ecö te ) i n t e r d i t . " ( L e f e b v r e , Contes , 49). B e m e r k e n s 
wer t e rwe i se ü b e r s e t z t a u c h W e s t e n d o r f „ D e n e inen (Weg) h a t m a n u n g a n g b a r g e m a c h t " , w a s im 
D t . g e g e n ü b e r „ M a n h a t den e inen (Weg) u n g a n g b a r g e m a c h t " das „ O b j e k t " s t ä r k e r h e r v o r h e b t 1 . 

. —i AAAAAA C V " \ / W W W >\ 

Schi f f r . 11 ( W e s t e n d o r f S. 342), ^ !<?. 

Mit g le ichem R e c h t , wie W e s t e n d o r f die H e r v o r h e b u n g bezwei fe l t , k a n n m a n a u c h die p seudo 
v e r b a l e K o n s t r u k t i o n b e s t r e i t e n . D a r ü b e r h i n a u s k a n n t5 sehr woh l b e t o n t sein. Der S a t z is t e in 
in l i t e ra r i sches N o r m a l ä g y p t i s c h g e b r a c h t e s „ L a n d ! " oder „ H e i m a t ! " Vgl. das b e k a n n t e 
„•9-aXocTTa!" in das X e n o p h o n s Gr iechen a u s b r a c h e n . Das „ E r r e i c h e n " ist n u r Fü l lung . 

C h a c h e p e r r e s e n e b 12 ( W e s t e n d o r f S. 342). 

D a s W o r t s f j . t k a n n im K o n t e x t sehr g u t b e t o n t sein. E n t w e d e r ist es als Schlüsselbegr i f f f ü r 
die ganze P a s s a g e h e r a u s g e h o b e n , de r eben die b e s o n d e r e A r t des U n r e c h t s spezif isch b e n e n n t , 
oder es h a t e inen speziellen B e z u g als R e s u l t a t zur v o r a u s g e h e n d e n Sch i l de rung des U n r e c h t s , 
besser woh l n o c h eine B e z i e h u n g als C h a r a k t e r i s i e r u n g des fo lgenden „ T h e lords of qu i e t a re 
d i s t u r b e d " . 

L e b . 103f . ( W e s t e n d o r f S. 342). 
n i V W W  f \ /-) n AAAAAA 

!ö M' . ' J \ ^ 
UUö i G <==>m w • 

Die be iden Sä t ze s t e h e n in schöner P a r a l l e l i t ä t , die „ L e i t m o t i v e " v o r a n . Der I n h a l t i s t : se lbs t 
B r ü d e r u n d F r e u n d e s ind n i c h t m e h r zuver läss ig . D a ß B r ü d e r u n d F r e u n d e , v o n d e n e n m a n n u r 
G u t e s e r w a r t e t , g e n a u en tgegengese t z t h a n d e l n , g ib t i h n e n im K o n t e x t die h e r v o r g e h o b e n e 
S te l lung . 

M n < ~ ~ > Ö '." j f ^ O AAAAAA AAAAAA g l 

P . W e s t c a r X I 18f . ( W e s t e n d o r f S. 339), f ^ = ^ H J) f I 1 ^ / 1 
Q AAAAAA < ^ L \ ^ C ü I AAAAAA M J ü r \ i f 

AAAAAA 

AAAAAA. [ T J < ^ Z > @ Q 0 I I I I ' 

E i n e H e r v o r h e b u n g des P N e rg ib t sich aus d e m K o n t e x t g a n z n a t ü r l i c h : n a c h e i n e m a u s f ü h r 
l ichen B e r i c h t ü b e r das T u n der G ö t t e r g e h t de r E r z ä h l e r h ier wieder auf Rwd-ddt ü b e r . Die b e t o n t e 
V o r a n s t e l l u n g m a c h t sie wieder z u m M i t t e l p u n k t de r Gesch ich te . 

E s e rg ib t sich somi t , d a ß m a n in k e i n e m Fa l l gezwungen ist , eine d r i t t e p s e u d o v e r b a l e K o n 
s t r u k t i o n N o m e n + sdm.f a n z u e r k e n n e n . I m Gegente i l , es is t in d e n m e i s t e n Fä l l en sogar eine 
E n t s c h e i d u n g z u g u n s t e n de r „ H e r v o r h e b u n g " mögl ich . E s g ib t also doch woh l n u r e ine einzige 
K o n s t r u k t i o n N o m e n + sdm.f, u n d diese d i e n t de r „ H e r v o r h e b u n g " . D a r ü b e r h i n a u s w u r d e d e u t 
l ich, d a ß r egu lä re „ N o m i n a l "  u n d P s e u d o v e r b a l s ä t z e a u c h ein be sonde r s „ h e r v o r g e h o b e n e s " 
„ S u b j e k t " h a b e n k ö n n e n , w a s in de r S c h r i f t n a t ü r l i c h n i c h t e r k e n n b a r is t u n d selbs t sp rach l i ch 
mögl icherweise allein in de r V o r a n s t e l l u n g z u m A u s d r u c k k a m . Sol l te die l e t z t e V e r m u t u n g zu
t r e f f e n , so w ä r e de r T a t b e s t a n d besser so zu beschre iben , d a ß die Oppos i t i on zwischen S a t z m i t 
„ b e t o n t e m " u n d m i t „ u n b e t o n t e m " „ S u b j e k t " bei „ N o m i n a l "  u n d P s e u d o v e r b a l s ä t z e n a u f 
g e h o b e n is t . 

1) Es s teh t nach D r a c h , Grundgedanken der deutschen Satzlehre, in der „Ausdrucksste l le" . — Entgegen 
seiner Theorie übersetz t übrigens W e s t e n d o r f e twa auch die Stelle Sin. B 233f. (S. 341). 


