
Zur Syntax der Part ikel  f- im Cabäischen* 

Norbert Nebes 

Garbini  i s t  i n  

- A -  

einem 1957 i n  der Z e i t s c h r i f t  
l i c a  erschienenen Aufsatz d e r  Frage nachgegangen, i n  welchen 

mitischen Sprachen d i e  Verbindungspartikel *pa- bzw. *fa- 
zeugt ist1'. E r  wer te t  zu diesem Zweck d i e  Daten i n  den 
nschlägigen Grammatiken aus  und kommt zu dem keineswegs 

berraschenden Ergebnis, da6 d i e  P a r t i k e l  *fa- vornehmlich 
in den Sprachen und Dialekten d e r  arabischen Halbinsel  ver- 

e t e n  is t ,  v e r e i n z e l t  aber  auch i m  Nordwestsemitischen vor- 
ommt, wo sie a l s  *pa- anzusetzen ist2'.  Neben wa- b e s i t z t  

das Nordarabische, namentlich das  Klass ische Arabisch, i n  
Ges ta l t  von fa- e i n e  wei te re  Verbindungspartikel, d i e  s i c h  
uch, worauf Garbinihingewiesen h a t  und wovon im folgenden 
us führ l i ch  d i e  Rede s e i n  s o l l ,  i m  Altsiidarabischen g u t  be- 

legen l ä ß t .  Darüber h inaus  begegnet d i e s e  P a r t i k e l  i n  e i n e r  
Reihe frühnordarabischer,  nur epigraphisch faßbarer  Dialek- 
t e ,  wie i m  ~amüdischen und ~ i h y ä n i s c h e n ~ j  . Verhältnismäs- 
s i g  häuf ig  is t  sie im Cafai t i schen anzu t re f fens j .  Auch l ä ß t  
s i e  s i c h  im Nabapischen nachweisen und i s t  d o r t  s i c h e r l i c h  
a l s  dem arabischen und n i c h t  dem aramäischen Vokabular zu- 
gehörig zu bet rachten6 ' .  Wenn man s i c h  a u f . d i e  Sprachen d e r  
arabischen Halbinsel  i n  vor is lamischer  Z e i t  beschränkt,  dann 
bedürfen Giovanni Garbinis Ausführungen 30 J a h r e  nach Er-  

scheinen s e i n e s  Aufsatzes mindestens i n  zweie r le i  Hinsicht  
der  Ergänzung und Präzis ierung.  Denn zum einen kann *fa- 



jetzt auch in den in sabäischem Duktus abgefaßten I 

ten aus Qaryat al-Fa W nachgewiesen werden7' . Zum 
ist gerade in den letzten Jahrzehnten für den insc 

am bestenbezeugtenaltsüdarabischen Dialekt, nlmlic 

das Sabäische, eine Fülle neuen Textmaterials hinzug 

Dies ermöglicht es nun, syntaktische Untersuchungen 

stematischer Weise durchzuführen und zu aussagekrä 

Ergebnissen zu gelangen. So sind wir auch jetzt in 

uns ein detaillierteres Bild über die Verwendung d 

tikel J@- im Sabäischen zu verschaffen, und können i 

schen präziser formulieren. 

- B -  

Mit einer Vielzahl an Beispielen ist die Partik 

den sabäischen Inschriften vertreten. Einige Male 

f- im Qatabznischen belegen. Aus dem Minäischen besit 

schließlich ist, f- bislang nicht bezeugt. 

Im Sabäischen lassen sich für die Partikel f- übe 

Beispiele anführen, welche zu ihrem Großteil aus Ins 

stammen, die vom ersten bis ins vierte nachchristlic 

hundert zu datieren sind. Klammert man einmal die fr 

rischen Fllle aus, dann verbleiben über 170 sichere 

in gut verständlichem Kontext. Diesen Belegen liegen 

verschiedene Verwendungsweisen zugrunde, die in der 

den Ubersicht anhand einiger repräsentativer Beispiel 

gestellt seien: 

fentlich bekannt und Buße getan vor ihrem Gott GÜ samäw 



I s i e  e i n e  i h r  anver t rau te  Person (durch Berührung) ver- 

e i n i g t  h a t t e .  Dairauf) h a t  s i e  der  Zorn gii Samäwis zur 

edergutmachung i h r e s  Vergehens veranlaßtn .  

. P- im Satzqefiiqe 

Kondit ionalsätze sowie Rela t ivsätze  m i t  kondi t ionaler  
Implikation 

W - m n - m y / d - t h w / y h y q n n / k - r c y  / h  w t  / m + g r n / f Z Z  / y  t n k r n / Z -  

2 b / w - l i c b n / ~ m s y / b 2 ~ m / ~ - r f 2 y  l 2  m  MAFRAY C ~ d a n  10+11+12 

von wem f e s t s t e h t ,  da5 e r  auf d i e s e r  r e se rv ie r t en  Flä- 
e (Vieh) h a t  weiden l a s sen ,  so zahle de r  dem Ta' lab und 

m StanUn 50 Bala$-Münzen von g u t e r  Qua l i t ä t ' .  

Temporalgefüqe 

W - b k n / s m c / m  t k / + $ r r n t  / b n / h & n t n / f r  ! t w  26 m Z k / + $ r m w t / w -  
m s r h w / b n / S  Zf / h g r n h n / n k m / w - n l i n  J 6 4 3  "nachdem der  König 

n Hacramawt von d i e s e r  Entsatztruppe gehör t  h a t t e ,  zog 
ch d e r  König von Ha$ramawt m i t  seinem ganzen Truppenkon- 

ngent aus  dem Gebiet de r  beiden S täd te  NaSqum und Nasän 

I. D e r  P a r t i k e l  f- geh t  e i n  Nomen bzw. e i n  Präposi t ional -  
ausdruck voraus 

4 )  W-m? ' ~ / ~ d ~ / m ~ r m / ~ - ~ ~ r u / w - n l i  ' k r b / b n / g r  33  t / w - s m h y f c / b n /  

b t c / w - m 9 r / b c m h m w / k t  f Y ~ w / b n / n ~ q m / c d y l h g n / m r y b / ~ - t  3 4  q d m t /  

m t k / h $ r m w t  J 6 4 3  "sie (d.h. d i e  Habramiter) zogen s i c h  zum 
Heiligtum von @ ~ a e r u w  zuriick. Darauf kehrten NaHalkarib 

1 aus de r  Sippe Gurat, SumuhuyafaC aus d e r  Sippe ~ a t a '  sowie 

1 das b e i  ihnen be f ind l i che  Truppenkontingent von ~aHqum i n  

d ie  S t a d t  Maryab zum Kampf gegen den König von Hadramawt zu- 
1 

rück" 

5 )  W -  'Zmqh 31 ~ ~ / ~ ~ m r n / w - s ~ d / ~ b d h w / n s ' k r b / .  . . . 32 ' w t d m /  

' ~ k r w m / h n f m  NNAG 15 "und 'Almaqah gewähre und schenke s e i -  



nem Diener Nasa 'kar ib  ... gesunde männliche Nachk~  

(6) W-bythmw/nCmn/fIIC~bw C 648/4 "und i h r  Haus N~ 

sie i n  Stand g e s e t z t " .  

2. W - ZEITANGABE/ORTSANGABE - f - VERBFORM 

f 7) 8 - ~ k b o / b - h y t / ~ + f t n /  I m Z  , /?d l2 [qm] /bcm/ 'Zmqh-b 

Z-&nk/w-tyfcn/mr 'yhmw l 3  [Cdy/] hgrn/snc~/w-r+btn/w 

hrfn/fIInb Z / s m r  I4 [b-]rydn/w- '~ rb /~b ; t / bn /hg rn /b . in /  

t n b t t  l 5  m C 314+954 "und sie (SC. d i e  S t i f t e r  Rabb 

und Wahab'awäm) e r h i e l t e n  i n  diesem s c h r i f t l i c h e n  Or 

sche id  von s e i t e n  'Almaqahs i n  BR'YN d i e  angemessene 

lung i h r e r  Wünsche (des  I n h a l t s ) ,  da0 i h r e  beiden H e r r  

(SC. 'Ilzaral? Yahdib und Y a 8 z i l  Bayyin) hinaufkommen u 
s i c h  hinaufbegeben s o l l t e n  nach d e r  S t a d t  ?ancaw und n 

VBTN. (Noch) i n  demselben J a h r  s ch ick ten  Bammar von 

und d i e  abess in i schen  Verbände a u s  d e r  S t a d t  Sawwäm 
Sahratän e i n e  Gesandtschaf tn  

f 81 W-gb 'w/w- t  lwtw/cdy/hgrn/nC~/w-bn /hgrn/nc$/fIIUt ' w t  
hgrn/?ncw J 576/10 " s i e  (d.h. d i e  Sabäer)  zogen a b  

kehr ten  i n  d i e  S t a d t  N a C ~  zurück. Von ~ a ' g  a u s  begaben s 

s i c h  i n  d i e  S t a d t  ?ancaw' 

( 9 1  W-'tw/krbl t /d-ry 20 d n / w - ~ m s h ~ / b - s + t m / ~ d ~ / h ~ r n h n / ~ k  

W- 'bwn/w-bnhw/et 'wZw 21 d-s 'r/bn/rn?rhrnw/ lysm/cbrhw/s~tm 

C dy /tr{thmw/w-bCdhw/f- 22 bZt/krb 'Z/d-rydn/tcrbm J 578 

'und K a r i b ' i l  von Raydan sowie s e i n e  Kerntruppen kamen i 

a u f g e l ö s t e r  Ordnung i n  d i e  beiden S t ä d t e  Yakla'  und 'BWN 

Von d o r t  k e h r t e  d a s ,  w a s  von i h r e n  Truppen üb r ig  g e b l i e  

war, j ede r  e inze lne  f ü r  s i c h  und geschlagen,  ( j e w e i l s )  

s e i n  Gebie t  zurück. Anschließend s c h i c k t e  K a r i b ' i l  von 

Raydän Geiseln".  



I n  d e r  e r s t e n  Konstruktionsgruppe - s i e h e  B e i s p i e l  N r .  

- i s t  d e r  m i t  f -  e i n g e l e i t e t e  Sa tz :  f-gzm usw. von d e r  

rhergehenden Aussage syn tak t i s ch  unabhängig. D i e  zwei 
zend Beleqe E ü r d i e s e  Gebrauchsweise e n t f a l l e n  zur  H ä l f t e  

Buß- und Sühneinschr i f ten ,  d i e  i m  haramischen Dia l ek t  

e f a ß t  s i n d ,  zu r  anderen H ä l f t e  auf  j u r i s t i s c h e  Texte so- 
ie I n s c h r i f t e n  verschiedenen I n h a l t s  und u n t e r s c h i e d l i c h e r  

I n  d e r  zweiten Konstruktionsgruppe, wofür m i r  knapp 20 

e i s p i e l e  zu r  Verfügung s t ehen ,  tritt f -  zwischen e inen  Vor- 
e r s a t z  und den übergeordneten Nachsatz. B e i  d i e sen  Gefiigen 

a n d e l t  es s i c h  i n  erster L i n i e  um Kondi t ionalsä tze  bzw. um 
ons t rukt ionen m i t  s e lb s t änd igen  Re la t iv sä t zen ,  denen e i n  

edingungsverhäl tn is  zugrunde g e l e g t  werden kann. Diese 
a tz typen kommen erwartungsgemäß i n  I n s c h r i f t e n  j u r i s t i s c h e n  

I n h a l t s  vo r .  Ein so l che r  F a l l  ist  i n  B e i s p i e l  N r .  ( 2 )  ver-  

ze ichnet ,  i n  dem d a s  Korrelativpronomen mn-my d -  den Vorder- 

s a t z  e i n f ü h r t  und m i t  f - 2 - y t n k r n  d i e  Apodosis beginnt .  I n  

e in igen  wenigen F ä l l e n  g e h t  dem m i t  f -  e i n g e l e i t e t e n  Nach- 

s a t z  auch e i n e  temporale Hypotaxe voraus. So ist i n  B e i s p i e l  

N r .  ( 3 )  ein m i t  d e r  Konjunktion b k n  e i n g e f ü h r t e r  Temporalsatz 

dem m i t  f - ' t w  e inse tzenden Hauptsatz v o r a n g e s t e l l t .  

Wenn man d i e  syn tak t i s che  Verwendung von f- i n  den Bei- 

s p i e l e n  N r .  ( 1 )  b i s  ( 3 )  auf e inen  gemeinsamen Nenner zu brin- 
gen ve r such t ,  s o  kann man sagen, daß f- zwischen zwei Sätzen 

e r s c h e i n t ,  sei  es, da8 d i e s e  s y n t a k t i s c h  voneinander unab- 

hängig s i n d ,  oder  sei  es, da8 d e r  vorausgehende auf den f o l -  

genden S a t z  bezogen ist. 

Am h ä u f i g s t e n  f i n d e t  s i c h  f- jedoch i n  e i n e r  ganz anderen 
syn tak t i s chen  Pos i t i on .  W i e  d i e  i n  Abschni t t  B. I11 aufge- 

füh r t en  B e i s p i e l e  z e i g e n ' t r i t t  f- h i e r  n i c h t  zwischen zwei 
Sä tze ,  sondern s t e h t  i nne rha lb  e i n e s  Sa tzes ,  wobei e s  - fo r -  



mal betrachtet - ein die Satzspitzeeinnehmendesnom 
Element vom Rest des Satzes trennt. Bei genauerer Ub 

fung des ~elegmaterials~~ zeigt sich, daß der vorange 

nominale Ausdruck als Satzteil auf das durch f- eing 

Prädikat bezogen werden kann. Hierbei sind zwei Typen 

Konstruktionen zu unterscheiden, auf die eine annähe 

gleiche Anzahl von Beispielen entfällt. 

In den Beispielen des ersten Typs (s. Nr. ( 4 )  bi 

kann das an die Satzspitze tretende Nomen als Subjek 

einigen Fällen auch als Objekt des folgenden mit f- 

führten Satzes aufgefaßt werden. So bilden in Nr. ( 4 )  

Personennamen ~ a g a  karib , ~umuhu~af ac sowie die Status 

structus-Fügung mgr/bcmhmw das Subjekt von t ' y s w .  In N 

ist die Gottheit 'Almaqah Subjekt des Prädikats Z-yhmr 
in Nr. ( 6 )  läßt sich by thmw/ncmn sinnvoll nur als Obj 
C bbw begreifen . 

In den Belegen des zweiten Typs - man vergleiche Nr 
bis ( 9 1  - dient der vorangestellte Präpositionalausdru 
temporale oder lokale Näherbestimmung der mit f- einge 

ten Aussage. So steht in Nr. f 7 1  mit E - r n w / ~ n / ~ ~ r f n  "in 

selben Jahr" eine Zeitangabe an der Spitze des Satzes 

Nr. ( 8 )  handelt es sich bei b n / h g r n / n c <  "von der Stadt 

um eine Ortsbestimmung. Und schließlich sind es in Nr. 

mit bnhw "von dort" und bCdhw "darauf" zwei Präposition 

verbien, welche der Partikel f- ~oran~ehen'~~. 

Beide unter B. I11 zusammengefaßten Konstruktionst 

haben eine Reihe von syntaktischenMerkmalenmiteinander 
mein: 

Erstens ist das vorangestellte Element, sei es nun ei 

Nomen oder eine Präpositionalangabe, vom folgenden, mit 

eingeleiteten Satz zwar formal, jedoch nicht 

isoliert. Anders gewendet: Da der vorangestellte Ausdruc 

Rolle des Subjekts, Objekts oder einer Umstandsbestimmun 

Zeit bzw. des Ortes übernimmt, ist er seiner Funktion na 

als syntaktisch in die mit f- eingeführte Aussage integr 



t e r  S a t z t e i l  zu be t r ach ten .  Er b i l d e t  somit  m i t  dem Folgenden 

e ine  syn tak t i s che  ~ i n h e i t ' "  . Zweitens werden a l le  B e i s p i e l e  
i t te ls  W- an d a s  Vorhergehende angeschlossen.  Es h e i ß t  a l s o  

tets - s i e h e  S a t z  N r .  ( 5 1  - ~-~Zrnqh/ f -Z/y~mrn und in keinem 

11 @-lZrnqh/f-Z/y~mrn. Und d r i t t e n s  geben be ide  Konstruk- 

onstypen se lbs t änd ige  Aussagen wieder. 

- D -  

Worin l i e g t  nun d a s  Problem? D a s  Problem i s t  zweifelsohne 
da r in  zu sehen,  welche Funktion man d e r  P a r t i k e l  f -  i n  den 

un te r  B. I11 aufgeführ ten  Be i sp ie l en  zuweist  und w i e  man 

l e t z t l i c h  diese Bildungen e r k l ä r t .  
So l i e g t  es zum e inen  auf  d e r  Hand, i n  den F ä l l e n ,  i n  

denen f- zwischen zwei Sätzen e r s c h e i n t ,  nach einem b e g r i f f -  

l i c h e n  Verhä l tn i s  zwischen ihnen zu suchen und d i e s e s  a l s  
Funktionswert der P a r t i k e l  anzusetzen.  Auf d e r  anderen S e i t e  

s c h e i n t  f- i n  den Konstruktionen d e s  Typs W-NOMEN/PR#POSITIO- 

NALAUSDRUCK-f-VERBFORM zumindest auf den e r s t e n  Bl ick  e i n e r  
anderen Erklärung zu bedürfen. Denn es ist  wenig s i n n v o l l ,  

de r  m i t  f-  e inge führ t en  Aussage e i n  b e g r i f f l i c h e s  Verhä l tn i s  

zu dem unmi t t e lba r  vorausgehenden nominalen Ausdruck zugrun- 

de legen  zu wollen. 

Für d i e  verschiedenen syntakt i schen Verwendungen von f- 

g i b t  A.F.L. Beeston i n  s e i n e r  un längs t  erschienenen Sabaic 

Grammar dann auch zwei un te r sch ied l i che  Deutungen: 

I n  den Pos i t ionen,  wo f- "two c l a u s e s  of equal  s y n t a c t i c  

s t a t u s "  (Beeston 1984 5 31:2) verb inde t ,  habe es d i e s e l b e  

Funktion w i e  a r a b i s c h  f a - , e s  bezeichne d o r t  ' t h e  Same type  
of semantic  imp l i ca t ion  as A r  (SC. Arabic,  N.N.) f a "  ( i b i d . )  . 
Dagegen v e r s t e h t  Beeston d a s  f- i n  den Konstruktionen,  i n  de- 

nen es inne rha lb  e i n e s  S a t z e s  nach einem v o r a n g e s t e l l t e n  Aus- 
druck vo r  das  P räd ika t  t r i t t ,  mehr oder  weniger a l s  r e i n e  

Stel lungsmarkierung.  



Zu d i e s e r  Annahme f ü h r t  i h n  d i e  folgende Uberlegungl 2 j  . 
D e r  sabä ische  Verba l sa t z ,  d e r  n i c h t  i n  Anfangsposi 

s t e h t ,  ze ichnet  s i c h  durch e i n e  f e s t e  Wortstel lung au 
wesentl iches Merkmal b e s t e h t  d a r i n ,  da0 d a s  V e r b u m  a l  
r i g e n  S a t z t e i l e n  vorausgeht .  Wird d i e s e  Wortstel lung i 

Weise durchbrochen, da0 e i n  nominaler S a t z t e i l  vor  d a s  
bum an d i e  S p i t z e  d e s  Sa tzes  trit t ,  dann w i r d  vor  das  

e i n  f- g e s e t z t .  
D i e s e  Erklärung, wonach dem f-  l e d i g l i c h  d i e  Aufga 

f ä l l t ,  d i e  veränder te  Worts te l lung i m  Sa t z  zu markier  

l ä ß t  meines Erachtens zwei wicht ige  Fragen of fen .  

1. D i e  Widmungsinschriften, d i e  Bauinschr i f ten  sowie d 
Buß- und Sühneinschr i f ten  beginnen ih ren  e r s t e n  S a t z  st 
m i t  dem Subjekt  i n  Form e i n e s  oder  mehrerer Personenna 

Warum tritt f- n i e  zwischen d a s  Subjekt  und d a s  darauf 

gende P räd ika t  d i e s e r  i n  Anfangsposi t ion stehenden S ä t  

2. Wenn f- die vert inderte  Wortfolge mark ie r t ,  s o  ist 

chermaßen zu f ragen ,  warum k e i n  e i n z i g e r  F a l l  i nne rha l  
n e s  Nebensatzes bezeugt  ist,  i n  dem d i e  P a r t i k e l  f- zwi 

d a s  v o r a n g e s t e l l t e  nominale Element und d a s  darauffo lge  

ve rba le  P räd ika t  tritt. Einschlägige  Be i sp ie l e ,  i n  den 

s i c h  e i n  ve rba le s  P räd ika t  in d e r  Hypotaxe asyndet i sch  

an e i n  v o r a n g e s t e l l t e s  Subjekt  a n s c h l i e ß t , s i n d  vorhan 

- E -  

I m  folgenden s o l l  e i n e  Funktion vorgeschlagen werden, d i  

d i e  Verwendung d e r  P a r t i k e l  i n  den e inze lnen  Beisp ie len  

k l ä r t .  Den Ausgangspunkt b i l d e t  dabei  d i e  Uberlegung, d 

f- i n  den d r e i  Konstruktionsgruppen auf e i n e  e i n h e i t l i c  
Grundfunktion zurtickgeführt werden kann. A l s  s i n n v o l l e  

l i c h k e i t  kommt dabe i  nu r  i n  Be t r ach t ,  da6 f- e i n  spez i f  

sches  z e i t l i c h e s  oder  l og i sches  Verhä l tn i s  zwischen de  

sagen beze ichnet .  S o l l  f -  i n  diesem Sinne e r k l ä r t  werde 

dann i s t  fo lgendes  Verfahren einzuschlagen:  



. I n  den Be i sp ie l en ,  i n  denen f- unmi t t e lba r  zwischen zwei 

! Sätze t r i t t ,  a l s o  i n  d e r  S a t z r e i h e  und i m  Satzgefüge,  müssen 

i vorder- und Nachsatz auf e i n  mögliches z e i t l i c h e s  oder  l og i -  
: sches V e r h ä l t n i s  h i n  übe rp rü f t  werden. 

; 2. Wenn f- i n  d e r  S a t z r e i h e  und i m  Satzgefüge e i n  d e r a r t i -  
s Verhä l tn i s  zum Ausdruck bringen kann, dann g i l t  d i e s  i n  
e i c h e r  Weise f ü r  d i e  Konstruktionen W-NOMEN/PR#POSITIONAL- 

SDRUCK-f-VERBFORM.Bevorjedoch h i e r  d i e  B e i s p i e l e  auf e i n  

l i c h e s  z e i t l i c h e s  oder  l og i sches  V e r h ä l t n i s  zu ihrem ent -  
- sprechenden Vordersatz un te r such t  werden, d a s  gegebenenfa l l s  1 den Funktionswert f i i r  f- l i e f e r t ,  ist  vorab zu k l ä r e n ,  w e l -  

che Aufgabe d i e  Voranstel lung d e s  nominalen Ausdrucks er- 
f ü l l t .  

Um welche A r t  von ze i t l i chem oder  logischem Verha l tn i s  es 
s i c h  h i e r b e i  hande l t ,  h a t  b e r e i t s  A.F.L. Beeston m i t  dem 

naheliegenden Hinweis angedeute t ,  dem zufolge  f- zwischen 
g le ichrangigen  Sätzen  " t h e  Same type  o f  semantic imp l i ca t ion  

a s  A r  (SC. Arabic,  N.N.) f a "  (Beeston 1984 5 31 :2) b e s i t z e .  

Diese F e s t s t e l l u n g  bedarf  e i n e r  kurzen Er läuterung.  

I n  s e i n e r  Arabischen Syntax h a t  Hermann Reckendorf (1921 

§ 164 N r .  1 )  den Unterschied zwischen wa- und fa-  folgender-  

maßen s k i z z i e r t :  

"Während 5 die koord in i e r t en  Elemente nur  ä u ß e r l i c h  zu- 

sammenfübt, s t e l l t  $ e i n e  z e i t l i c h e ,  räumliche oder  b e g r i f f  - 
l i c h e  (konsekutive,  a d v e r s a t i v e ,  konzessive,  kausa le)  Abfolge 
heru  ( i b i d . )  . 

H. Reckendorfs D e f i n i t i o n  l i e f e r t  f ü r s  erste e inen  Anhalts- 

punkt. W i l l  man jedoch dem Gebrauch von f -  i n  den sabäischen 

Be i sp ie l en  g e r e c h t  werden, s o  muß man den Begr i f f  d e r  Abfolge 

p r ä z i s e r  f a s sen .  D i e s  kann anhand e i n e s  e infachen B e i s p i e l s  
geschehen, welches folgendermaßen l a u t e t :  ' inna Zaydan dahata 

2-bayta fa -qa ta ta  'abähu "Zayd t r a t  i n s  Haus und t ö t e t e  sei- 
nen Vater" .  



I n  dieser S a t z r e i h e  s i n d  zwei syn tak t i s ch  g l e i ch ran  

sagen vorgegeben, deren Satzgrenze durch d i e  P a r t i k e  
mark ie r t  w i r d .  D i e  beiden S ä t z e  bezeichnen i n  der 

genhe i t  l iegende  Handlungen, d i e  i m  Verhä l tn i s  des  ze 

chen Nacheinanders ausge führ t  werden. D i e  zweite  Ha 

f o l g t  z e i t l i c h  auf d i e  erste. fa-qa ta ta  'abähu stel 

Ganzes die z e i t l i c h e  Abfolge zu ' inna Zaydan dabata 
da r .  Für d i e s e  Sachverhaltskonstellation h a t  A. Den 

p räz i se ren  Begr i f f  "Progreß" vorgeschlagen. W i r  kön 

bei ganz grob  zwei Arten von Progreß unterscheiden:  
Den z e i t l i c h e n  Progreß, d e r  i n  unserem B e i s p i e l  vor  

und den logischen ode r  folgernden Progreß. H i e r  denke 
z.B. an  Bedingungsgefüge, d i e  Hypothesen e n t h a l t e n ,  e 
d e r  A r t :  "Wenn A I  dann B" ,  wo a l s o  d i e  Apodosis d i e  

Folge auf d i e  P r o t a s i s  d a r s t e l l t 1 " .  

Kehren w i r  zu unserem arabischen B e i s p i e l  zurück. 

I n  fa -qa ta ta  'abähu h a t  fa -  d i e  Funktion, den Progreß 

d a s  z e i t l i c h e  Nacheinander d e r  aufe inander  folgenden 
lungs inha l t e ,  zu kennzeichnen. M.a.W.:  f a -  s i g n a l i s  

d e r  fo lgende  gegenüber dem vorausgehenden Sachverhal  

etwa zu r  g l e i chen  Z e i t  oder  vorher  s t a t t f i n d e t ,  sond 

nach ihm e i n s e t z t .  D i e  P a r t i k e l  fa -  e r f ü l l t  damit zwe 

t i onen ,  indem sie zum e inen  den Progreß, zum anderen 

Satzgrenzen markier t .  D i e  Doppelfunktion von a rab i sch  

a l s  Satz-  und Progreßmarkierung ist  i m  deutschen "und" 

s e h r  unzureichend wiedergegeben. W i l l  man den beiden F 

t i onen  annähernd g e r e c h t  werden, s o  l ä ß t  s i c h  d a s  i n  o 
B e i s p i e l  n u r  i n  Verbindung m i t  Zei tadverbien w i e  "und 
und darauf"  umschreiben. W i r  f a s sen  daher d i e  P a r t i k e l  

n i c h t  a l s  Wort m i t  einem f e s t  umrissenen Bedeutungsinh 

sondern a l s  l e x i k a l i s c h e s  Element m i t  d e i k t i s c h e r  Funkt 

auf1'\ .  



E vor dem Hintergrund d i e s e r  Ausführungen e r g i b t  s i c h  f ü r  d i e  
~zelnenVerwendungsweisenvon sabäisch f- folgendes Bild: 

Eindeutig a l s  Progresse angelegt s ind d i e  Nachsätze i m  
atzgefüge. So l iegen den Konditionalsätzen und'den Relativ- 
atzkonstruktionen m i t  konditionalem Nebensinn, fiir d i e  N r .  

2)  a l s  Beispie l  s t e h t ,  durchweg echte  Bedingungen zugrunde. 
n ihnen s t e l l t  d i e  Apodosis d i e  logische - und damit auch 
e i t l i c h e l  5 '  - Folge zur vorausgehenden Hypothese da r ,  welche 

von f- de ik t i sch  markiert  wird. Die wenigen Beispiele,  i n  de- 
nen dem f- e i n  Temporalsatz voransteht ,  s ind einem Erzählkon- 

t e x t  entnommen. Die temporale, m i t  bkn  eingefiihrte Hypotaxe 

in  Beispie l  N r .  ( 3 )  geh t  auch z e i t l i c h  dem folgenden Haupt- 

sa tz  voraus, was i n  de r  Ubersetzung deu t l i ch  fes tgehal ten ist. 

~ u c h  h i e r  markiert  f- den ze i t l i chen  Progreß. 
Weniger e indeut ig  ist d i e  Funktion von f-  i n  den zwei Dut- 

zend Belegen, i n  denen es i n  der  Sa tz re ihe  erscheint .  Schon 

a l l e i n  aufgrund der  zahlenmäßigen Relation kann von e i n e r  

funktionalen Opposition zwischen W -  und f- i n  dieser syntak- 

t ischen Posi t ion n i c h t  d i e  Rede se in .  Die syntakt isch unab- 

hängigen Aussagen, zwischen denen das f- ersche in t ,  haben 

durchweg besprechenden Charakter, stammen a l s o  i n  keinem F a l l  

aus einem Erzählzusammenhang. Worauf Beeston 1984 5 31:2 zu 

Recht hinweist ,  gebraucht das Sabäische im erzählenden Pro- 

greß, wo das  Arabische e i n  fa- s e t z t ,  d i e  Verbindungsparti- 

kel  w-. M.a.W.: D e r  gewöhnliche Erzählprogreß wird i m  Sabä- 

ischen n i c h t  i n  Ges ta l t  von f- de ik t i sch  markiert1='. Auch 

wenn w- und f- i n  d i e s e r  syntaktischen Posi t ion funktional 

n i c h t  geschieden werden können, so  l ä ß t  s i c h  dennoch das f- 
in  den zwei Dutzend Fäl len kaum anders a l s  im Sinne e ine r  

ze i t l i chen  oder logischen Progreßmarkierung auffassen,  wie 
f-gam usw. i n  Beispie l  N r .  (1 1 ze ig t .  



- H -  

I. Bevor d i e  Be i sp ie le  f ü r  o-NOMEN/PR#POSITIONALAU 

VERBFORM daraufhin überprüf t  werden, ob sie a l s  Pro 
ge leg t  s ind,  muß, wie i n  Abschnit t  E geforder t ,  z 
k l ä r t  werden, welche Aufgabe de r  Voranstellung des 

Ausdrucks zukommt. Eine Erklärung s e i  h i e r  nur kurz 

tet und ist  an anderer S t e l l e  ausführ l ich  begrIinde 

D i e  Konstruktionen des  Typs W-NOMEN/PRÄPOSITION 

f-VERBFORM geben erzählende und solche Aussagen wie6 
denen n i c h t  e r z ä h l t  wird und d i e  Haraldweinrichbesp 
nennt1''. Während d i e  Belege m i t  vo ranges te l l t e r  P 

nalbestimmung m i t  wenigen Ausnahmen erzählenden Cha 

ben (s. N r .  1 7 )  b i s  ( 9 ) )  , t r e t e n  d i e  Konstruktionen W 

f-VERBFORM sowohl f ü r  erzählende ( N r .  ( 4 ) )  a l s  auch f 
sprechende Aussagen ( N r .  (5) und N r .  1 6 )  1 e in .  

D i e  Voranstellung des  nominalen Ausdrucks, d i e  ja 

deutend m i t  de r  Aufhebung de r  normalen Wortstellung 
h a t  im Aufbau e i n e s  I n s c h r i f t e n t e x t e s  e i n e  ganz b e s t  
s te l lungstechnische Funktion. S i e  bes teh t  im e inze ln  

im fort laufenden Text g l iedernde Akzente zu setzen.  An 

muliert :  M i t  d e r  Inversion d e r  Sa tzg l i eder  n i c h t  nur 

h i e r  i n  Rede stehenden Konstruktionen wird e i n  Abschn 

zugleich de r  Einsatz  e i n e s  neuen Sachverhalts  markie 

So wird etwa durch d i e  Voranstellung des  Subjekts 

besprechenden Beispie len ,  insbesondere i n  den zum eng 

mular de r  Widmungsinschriften gehörenden Sätzen d e r  FO 
T E R N A M E - ~ - Z - ~ ~ Z ~ ,  häuf ig  de r  Anfang e ines  neuen Formu 
s c h n i t t e s  gekennzeichnet1 . Dagegen h a t  d i e  Voranstel 

des  Subjekts oder Objekts i n  Konstruktionen de r  Erzähl 
i n  e r s t e r  L in ie  d i e  Funktion, e inzelne  Handlungsabschn 

nerhalb e ines  Erzählzusammenhangs zu markieren - s iehe  

N r .  ( 4 ) .  

Bei den Sätzen m i t  vo ranges te l l t e r  Zeitangabe ( N r .  



(9 ) )  und - m i t  gewissen Einschränkungen - voranges te l l t e r  
rtsangabe ( N r .  ( 8 ) ,  (9))  kommt a l s  wei terer  erzähltechni-  

eher Gesichtspunkt hinzu, daß neben d e r  bloßen Abschnitts- 
rkierung e i n e  z e i t l i c h e  Gliederung e inzelner  Handlungsab- 

laufe  i m  Erzählkontext e n t s t e h t .  

11. Dieser darstel lungstechnischen Aufgabe der  Inversion 

s t e h t  i n  keiner  Weise d i e  Auffassung entgegen, da0 von den 

onstruktionen W-NOMEN/PRÄPOSITIONALAUSDRUCK-f-VERBFORM Pro- 

resse  wiedergegeben werden können. 
A l s  e indeut ige  Progresse geben s ich  d i e  Aussagen der  Er-  

ählebene ( N r .  ( 4 )  , 171  b i s  (91 ) , insbesondere d i e  Bildungen 
e s  Typs W-ZEITANGABE/ORTSANGABE-f-VERBFORM, zu erkennen. 

so wird etwa i n  dem Satzschema W-bcdfn)hw-f-VERBFORM der  Pro- 

greß zum vorausgehenden Sachverhalt n i c h t  nur durch f -  mar- 

k i e r t ,  sondern auch l ex ika l i sch  durch das  Präpositionaladverb 

bod(n) hw, d. h. durch e i n  Wort m i t  einem f e s t  umrissenen Be- 

deutungsinhalt ,  bezeichnet. 

Nicht so  ohne wei teres  a l s  Progresse erkennbar s ind unter  

den besprechenden Aussagen d i e  prekativischen Formulierungen 

der Vot ivinschr i f ten  W - G U T T E R N A M E - ~ - Z - ~ ~ ~ ~ .  Eine p laus ib le  

Erklärung sehe i ch  dar in ,  daß i n  diesen formelhaften Wendungen 

n ich t  d e r  i n  de r  B i t t e  ausgedrückte Sachverhalt a l s  z e i t l i c h e  
Folge auf das  Vorhergehende angelegt ist, sondern das,  was 

d i e  a l s  Prekat iv  formul ier te  Aussage dem Leser gegenüber dar- 

s t e l l t ,  nämlich e i n e  vom S t i f t e r  d e r  I n s c h r i f t  geädßerte B i t -  

t e ,  den ze i t l i chen  Progreß zum entsprechenden vorhergehenden 
Sachverhalt abgibtz0 '  . 

Die P a r t i k e l  f- kann demnach auch i n  den Konstruktionen 

m i t  vorangestelltem S a t z t e i l  als ~ r o ~ r e ß m a r k i e r u n ~  aufgefaßt  

werden. I m  Unterschied zu den anderen beiden Konstruktions- 

gruppen e r sche in t  sie jedoch n i c h t  unmittelbar zwischen den 

Aussagen, sondern tritt  h i n t e r  das den Absatz bewirkende Ele- 

ment vor d i e  als Progreß angelegte Aussage. Das voranges te l l t e  

Element b i l d e t  dabei zusammen m i t  dem folgenden durch f- ein- 



geleiteten Syntagma einen einheitlichen Satz, der 

mal an das Vorhergehende angeschlossen ist. 

Die Progreßmarkierung als Funktionswert von f- 

nun auch die in Abschnitt D aufgeworfenen Fragen, e 
warum in Sätzen der Form SUBJEKT-PRÄDIKAT, welche 

schrift beginnen, kein f- steht, zweitens, warum 

junktionalen Hypotaxe bei Voranstellung eines no 

ments in keinem Fall ein f- vor das Prädikat geset 

Die Antwort liegt auf der Hand und ist auf beid 

dieselbe : 

Progreßsätze, wie sie die Konstruktionen mit f- 

gestelltem Satzteil darstellen, bedürfen eines vorau 

Sachverhalts, an den sie zeitlich anschließen könne 

Voraussetzung ist aber weder für einen Satz in Erst 

am Inschriftenanfang noch für eine mit einer Konjun 

geführte Hypotaxe gegeben. 

ANMERKUNGEN 

*I Vorliegende, gegenüber dem Vortrag überarbeitet 

sung entwickelt in den wesentlichen Zügen Prob1 

lung und Argumentation einer umfangreicheren, n 
veröffentlichten Arbeit mit dem Titel: Syntakt 

epigraphische Untersuchungen zur Verwendung der 

FA- im AZtsUdarabischen. 

Garbini 1957:419-427. 

Garbini 1957:421f. und 427. Zu p- im Ugaritischen 

auch Aartun 1978:86-88. - Garr 1985 (s. ibid.:281 
index S.V. p-) gibt einen Uberblick, in welchen n 

westsemitischen Dialekten des frühen ersten Jahr 

vor Chr. im Raum Syrien-Palästina die Partikel p- 

weisbar bzw. nicht nachweisbar ist. - Im Eblaitis 
wird neben *wa auch eine Partikel *ap (geschriebe 

dem Logogramm AB) angesetzt, deren Funktionsinhalt 
1984.11 6 m i  + "rinA Aann" "dann a h e r M .  "lind wenn darre 



umschreibt. Näheres bei Fronzaroli 1981. Das Verhältnis 

von *pa- und *ap im Nordwestsemitischen berührt.Garbini 

1971. 

1 Einige Belege entnehme man dem Stellenregister in Van 

den Branden 1950:517 S.V. f- "etn. 

51 S. Müller 1982a:22. 

Vgl. ibid.:24. 

1 S. Müller 1982b:31. 

1 'AnsärI Qaryat al-Fa'w 1/4, 6/2 (s. Ansary 1982:146f.), 

Riyäd Museum 30/4=J 2138/4. In diesen wie auch in den 

sabäischen Inschriften bildet f- mit dem folgenden Wort 

eine graphische Einheit, d.h. f- steht nie isoliert zwi- 

schen zwei Worttrennern. 

Bi Diese Gebrauchsweise von f- ist somit nicht nur auf 

"several texts from the Haram area" beschränkt, wie 

Beeston 1984 5 31:2 behauptet. 

9 \  Diese Verwendung von f- läßt sich in den Inschriften 

iiber 1 3 Oma1 belegen. 

An dieser Textpassage wird zudem deutlich, daß mit Recht 

ein Bedeutungsunterschied zwischen örtlichem bnhw und 

zeitlichem b c d ( n )  hw angesetzt werden muß . 
I 

''1 Dies wird auch daran ersichtlich, daß das vorangestellte 
I 
I Elementnichtdurch ein resumptives Pronomen im f-Satz wie- 
r 

deraufgenommen wird. Die hier in Rede stehenden Bildungen 

sind demnach nicht als Pendenskonstruktionen zu begreifen. 
' *I Die folgenden Ausf iihrungen geben sinngemäß den Inhalt von 

Beeston 1984 5 31:3 und 5 6:5 wieder. 

' '1 Zur Sache vgl. Denz 1971 : 38. Wie Denz ibid. betont, ha- 

ben die echten Bedingungsgefüge insofern auch eine zeit- 

liche Komponente, als zwischen Bedingendem und Bedingtem 

'ausnahmslos das Verhältnis des zeitlichen Nacheinander: 
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Erst  wenn A i s t ,  dann i s t  B' ( ib id . )  he r r sch  

14' I m  übrigen kann d e r  z e i t l i c h e  Progreß n i c h t  

x ika l i s chen  Elementen m i t  d e i k t i s c h e r  Funktion 

sondern auch von Wörtern m i t  f e s t  umrissenem 

i n h a l t  beze ichnet  werden. D i e s  wäre i n  unser  

de r  F a l l ,  wenn es hieße:  "und Zayd t ö t e t e  s e i n  

nach e i n e r  Weile, nach zwei Tagen 0.ä.". 

Vgl . Anmerkung . 
16' D i e s  g i l t  i m  übrigen auch f ü r  d i e  i m  haramisc 

abgefaßten BUS- und Sühneinschr i f ten ,  i n  d e  

nismäßig häu f ig  v e r t r e t e n  ist. So kommen auch 

Textgnippe, f ü r  d i e  man zunächst  annehmen kön 

Ver t e i lung  von w- und f -  s t r e n g  funkt ionalen  

t e n  gehorcht ,  durchaus F ä l l e  vor, i n  denen s 
erwartenden f- d i e  P a r t i k e l  w- s t e h t .  

'I C. Weinrich 1971 128-54. D i e  Unterscheidung wird 

den übernommen. 

Vgl. d i e  Ausführungen i n  Abschni t t  D. 

l g l  Einige  Be i sp ie l e :  J 572/7, J 643bis/7,  J 644/26, 

15/21, YM 394/5. 

Dieser entsprechende vorausgehende Sachverhal t  

V o t i v i n s c h r i f t e n  i n  Form d e s  Dankes (hmd) oder  

(hqng ) vorgegeben. 
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