
ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung1).

L
Albert Thumb hat vor vier Jahren in den Jahrb chern

f r Philologie CXXXV 641—648 die Behauptung aufgestellt,
die griechischen Pronominalakkusative μιν und viv seien durch
Verschmelzung von Partikeln mit dem alten Akkusativ de»
Pronominalstammes i entstanden. Insbesondere das ionische
μιν beruhe auf der Verbindung von im mit einer Partikel ma,

lter sma, die in thessalischem μα und altindischem sma be-
legt sei. Den Hauptbeweis f r diese Deutung entnimmt Thumb
der angeblichen Thatsache, dass die Stellung von μιν bei Ho-
mer wesentlich dieselbe sei wie die Stellung von sma im Rig-
veda. Es sei eben, auch nachdem der selbst ndige Gebrauch
von sma als Partikel geschwunden sei und μιν durchaus die
Geltung einer einheitlichen Pronominalform erlangt habe, doch
an μιν die f r sma g ltig gewesene Stellungsregel haften ge-
blieben, und es habe ein entsprechendes Stellungsgef hl dessen
Anwendung begleitet. Und jedenfalls bei den Verfassern der
homerischen Gedichte sei dieses Gef hl noch wirksam ge-
wesen.

Nun beschr nkt sich aber diese hnlichkeit der Stellung,
wenn man das von Thumb beigebrachte Material nach den
von ihm aufgestellten Gesichtspunkten unbefangen durchmu-
stert, wesentlich darauf, dass μιν wie sma im ganzen selten
(genau genommen noch viel seltener als sma} unmittelbar hin-
ter Nomina und Adverbien nominalen Ursprungs steht. Und
dieser allgemeinen farblosen hnlichkeit stehen wesentliche
Abweichungen gegen ber. Zwar ist es ein seltsamer Irrtum
Thumbs, wenn er zu dem zehnmaligen μη μιν Homers das

1) In den nachfolgenden Beispielsammlungen verdanke ich
vieles den bekannten Hauptwerken ber griechische Grammatik,,
sowie den Spezialw rterb chern, ohne dass ich im einzelnen meine
Gew hrsm nner immer werde nennen k nnen. Monros Grammar
of the Homeric Dialect 2. Aufl., wo S. 335—338 ber homerische
Wortstellung Bemerkungen gegeben sind, die sich mit meinen Auf-
stellungen sehr nahe ber hren, konnte ich nur fl chtig, Gehrings.
Index Homericus (Leipzig 1891) gar nicht mehr ben tzen.
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334 Jacob Wackernage l ,

nach seiner Hypothese diesem im Altindischen entsprechende
mδ sma daselbst nicht aufzutreiben weiss, da doch nicht nur
Bφhtlingk-Roth (s. v. mό, 9) zahlreiche Beispiele auffόhren, da-
runter eines aus dem Rigveda (10, 272, 24 ma smδitδdfg
gόhah samarye), sondern es auch gerade όber Bedeutung und
Form der Prδterita hinter mδ sma eine bekannte Regel der
Sanskritgrammatik gibt (Panini 3, 3, 176. 6, 4, 74. Vgl. Ben-
fey Vollst. Gramm. § 808 I Bern. 4). Aber in δndern Fδllen
ist die Divergenz zwischen und sma thatsδchlich. Nach
Thumb findet sich bei Homer ca. 60 mal, in 10°/0 aller
Belege, hinter subordinierenden Partikeln; sma im Rigveda in
solcher Weise nur selten und nur hinter yathδ. Und wδhrend
sma gern hinter Prδpositionen steht, findet sich nie hinter
solchen.

Freilich will Thumb diese Abweichung daraus erklδren,
dass die homerische Sprache es nicht liebe zwischen Prδposi-
tion und Substantiv noch eine Partikel einzuschieben. Ja er
wagt sogar die kόhne Behauptung, dass in Rόcksicht hierauf
diese Abweichung seine Theorie geradezu stόtze. Ich gestehe
offen, dass ich diese Erklδrung nicht verstehe. Wo sma im
Rigveda auf eine Prδposition folgt, steht diese entweder als
Verbalprδposition in tmesi (so wohl auch l, 51, 12 a sma
ratham — tisthasi, vgl. Grassmann Sp. 1598) oder, wenn
όberhaupt Fδlle dieser zweiten Art belegt sind, in 'Anastrophe'.
Wenn also die Stellungsgewohnheit von sma teilt, so dόr-
fen wir es nicht hinter den mit einem Kasus verbundenen
Prδpositionen suchen, und wenn es hier fehlt, dies nicht mit
jener angeblichen homerischen Abneigung gegen Zwischen-
schiebung von Partikeln entschuldigen, sondern mόssen es hin-
ter selbstδndigen Prδpositionen erwarten und in dein Umstand,
dass es hier fehlt, eben einen Gegenbeweis gegen Thumbs Auf-
stellung erkennen.

Aber auch abgesehen von diesen und sonst etwa noch
erwδhnbaren Differenzen zwischen der Stellung des homeri-
schen und des vedischen sma, war Thumb meines Erach-
tens verpflichtet zu untersuchen, ob sich die Stellung von
im homerischen Satz nicht auch noch von einem δndern Ge-
sichtspunkt aus, als dem der Qualitδt des vorausgehenden
Wortes, bestimmen lasse, und ob δhnliche Stellungsgewohnhei-
ten wie bei sich nicht auch bei δndern (etwa bedeutungs-
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 335·

verwandten oder form hnlichen) W rtern finden, bei denen an
Zusammenhang mit sma nicht gedacht werden kann.

Und da scheint mir nun bemerkenswert, dass von den
neun 'vereinzelten5 F llen, wo μι ν auf ein nominales Adverb
folgt, f nf (E 181. Z 173. Λ 479. 0 160. b 500) es an zweiter
Stelle des Satzes haben, und dass ferner alle von Thumb auf-
gef hrten Beispiele f r μιν hinter dem Verb, dem Demonstra-
tivum und den Negationen eben dasselbe zeigen. Von solcher
Stellungsregel aus wird es nun auch verst ndlich, warum μιν
so gern auf Partikeln und namentlich auch in Abweichung von
sma so gern auf subordinierende Partikeln folgt, und warum
es ferner auf Pronomina wesentlich nur insofern unmittelbar
folgt, als sie satzverkn pfend sind, also am Satzanfang stehen.

Oder um von anderin Standpunkt aus zu z hlen, so bie-
ten die B cher N Π P, die mit ihren 2465 λ^βΓββη ber die
Sprache der altern Teile der Ilias gen gend Aufschluss geben
k nnen, μιν in folgenden Stellungen: 21 mal als zweites Wort
des Satzes, 28 mal als drittes oder viertes, aber in der Weise,,
dass es vom ersten Wort nur durch ein Enklitikum oder eine
den Enklitika gleichstehende Partikel, wie be, γαρ, getrennt
ist. Dazu kommt ei και μιν Ν 58 und τούνεκα καί μιν Ν 432,
wo καί eng zum ersten Satzwort geh rt; drcel ου μιν Ρ 641,
f r welches die Neigung der Negationen im gleichen Satz
stehende Enklitika auf sich folgen zu lassen in Betracht kommt
(vgl. vorl ufig oimc, ουπω, ου ποτέ, auch ουκ αν). Endlich
P 399 oOb' ei μάλα μιν χόλοο ϊκοι. Wir haben also 49 F lle,
die unserer obigen Regel genau entsprechen; 3 F lle, die be-
sonderer Erkl rung f hig sind, und nur l wirkliche Ausnahme.
[Aus den ndern B chern verzeichnet M nro2 337 f. bloss noch
Γ 368 oub' έβαλόν μιν. Φ 576 ei nep γαρ φθάμενόο μιν ή ού-
τάοη, wo er μιν streichen will. K 344 αλλ' έώμέν μιν πρώτα
παρ€?€λθ€ΐν uebioio.] Dies alles in Versen, also unter Bedin-
gungen, die es erschweren an der gemeintiblichen Wortstellung
festzuhalten. Besonders bemerkenswert ist die bekanntlich auch
sonst h ufige Phrase τψ μιν eeu^evoc προοέφη oder rcpoce-
cpiiwee f r τψ έ€ΐοάμ€νοο προοέφη μιν, wo der Drang μιν an
die zweite Stelle zu setzen deutlich genug wirksam ist. hn-
lich in der h ufigen Wendung καί μιν φωνήοάο errea Trrepo-
€ντα προοη\&α, wo μιν zu προοη^α geh rt und nicht zu cptu-
vrjcac. Ferner beachte man Φ 347 χαίρει be μιν ocnc
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336 Jacob Wackernage l ,
<ces freut sich, wer es (das Feld) bearbeitet". Hier ist das
zum Nebensatz geh rige Pronomen in den Hauptsatz gezogen,
ohne dass man doch von sogen. Prolepse sprechen kann, da
das Verb des Hauptsatzes den Dativ verlangen w rde. Einzig
der Drang nach dem Satzanfang kann die Stellung des μιν
erkl ren.

F r den nachhomerischen Gebrauch von μιν tritt Herodot
als Hauptzeuge ein, bei dem mir ausser, auf alle B cher sich
erstreckender, sporadischer Lekt re das siebente Buch das
n tige Material geliefert hat. Und da kann ich wenigstens
sagen, dass die Mehrzahl der Beispiele μιν an zweiter oder
so gut wie zweiter Stelle zeigt, darunter so eigent mliche
F lle, wie die folgenden: (ich zitiere hier und sp ter nach
Steins Ausgabe mit deutschem Kommentar, deren Zeilenzahlen
in der Regel ann hernd f r alle Ausgaben passen) l, 204, 7
πολλά τε γαρ μιν και μεγάλα τα έπαείροντα και έποτρύνοντα
ην (μιν geh rt zu den Partizipien), l, 213, 3 we μιν δ τε
oivoc ανήκε και έμαθε (μιν geh rt blos zu ανήκε). 2, 90, 7 αλλά
μιν οι ιρεεο αυτοί οι του Νείλου — θάπτουα. 5, 46, 11 οι γαρ
μιν Σελινούαοι έπαναατάντεο άπέκτειναν καταφυγόντα επί Διόο
αγοραίου βωμόν. Vgl.Kallinosl,20 ώατερ γαρ μιν πύργον εν όφ-
θαλμοΐαν όρώαν, wobei ich hinzuf gen m chte, dass die Elegi-
ker bis auf Theognis und diesen eingerechnet μιν 12 mal an zwei-
ter Stelle, nur einmal (Theognis 195) an dritter Stelle bieten.

Und dass nun dieses Dr ngen nach dem Satzanfang bei
μιν nicht auf irgend welchen etymologischen Verh ltnissen be-
ruht, geht aus der ganz gleichartigen Behandlung des enkli-
tischen Dativs οι 'ihm5 hervor, der dem Akkusativ μιν 'ihn'
in Bedeutung und Akzent ganz nahe steht, aber in der Laut-
forin von ihm g nzlich abweicht. In den .B chern N TT P der
Ilias findet sich jenes οι 92 mal. Und zwar 34 mal an z\vei-
ter Stelle, 53 mal an dritter oder vierter, aber so, dass es vom
ersten Wort des Satzes durch ein Wort oder zwei W rter ge-
trennt ist, das bezw. die auf die zweite Stelle im Satz noch
gr ssern Anspruch haben, wie οέ, τε, κε. Anders geartet sind
nur f nf Stellen. TT 251 .νηών μεν οι und P 273 τψ και οι,
wo μεν bezw. και eng zum ersten Satz wort geh ren; P 153
νυν b' ου οι und P 410 br\ τότε γ' ου οι, die dem Gesetz unter-
liegen, dass bei Nachbarschaft von Negation und Enklitikum
die Negation vorangehen muss. Daraus w re auch P 71 ει
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 337

μη οι άγά<χατο Φοίβος 'Απόλλων zu erkl ren, wenn hier nicht
die Untrennbarkeit von ei und μη schon einen gen genden Er-
kl rungsgrund b te. Man darf also wohl sagen, dass die f r
μιν erschlossene Stellungsregel durchaus auch f r οι gilt.

Diese Analogie zwischen μιν und οι setzt sich bei He-
rodot fort. Es findet sich bei ihm οι etwa doppelt so oft an
zweiter oder so gut wie zweiter, als an anderweitiger Satz-
steile. (Bei den altern Elegikern scheint sich l nur an zwei-
ter Stelle zu finden.)

Besonders beachtenswert ist nun aber, dass diese Stel-
lungsgewohnheit oft bei Homer und fast noch h ufiger bei He-
rodot (vgl. Stein zu l, 115, 8) dazu gef hrt hat, dem οι eine
dem syntaktischen Zusammenhang widersprechende oder in
andrer Hinsicht auff llige Stellung anzuweisen.

1) Entschieden dativisches οι steht von dem regierenden
Worte \veit ab und dr ngt sich mitten in eine am Satz nfang
stehende sonstige Wortgruppe ein. P 232 το be οι κλέοα £c-
ceiai occov έμοί περ. γ 306 τω be οι όγοοάτψ κακόν ήλυθε
bioc Opecn]C. — Herodot 1, 7δ, 10 θαλήο οι ό Μιλήαοο bie-

i ace. l, 199, 14 ή TIC οι Ηείνιυν άργύριον έμβαλών ic τα
γούνατα μιχθη. (TIC geht dem οι voran, weil es selbst ein
Enklitikum ist). 2, 108, 4 TOUC τέ ο ι λίθονκ (folgen 14 Worte)
ούτοι rjcav οι έλκύ οα ντε ο . 4, 45, 19 cric οι ην ό θέμε-
voc (seil, τουνομα). δ, 92, β 8 εκ be οι ταύτης τήο γυναικόο
oub' έΗ αλληο πα^€θ έγίνο ντο . 6, 63, 2 εν be οι χρόνψ έλάο
covi ή γυνή τίκτει τούτον. 7, δ, 14 οΰτοο μεν ο\ ό λόγοο ην
τίμωρόο

2) Genetivisches oder halbgenetivisches l ist von seinem
nach folgenden Substantiv durch andre Worte getrennt: Δ 219
τα οι ποτέ πατρι φίλα φρονάυν πόρ€ Xeipiuv. M 333 CTIC
οι άρήν έ τ ά ρ ο ι ο ι ν άμύναι. Ρ 19δ α οι Oeoi oupaviujvec πατρι
φίλψ έ'πορον. b 767 6ea be οι έκλυεν άρήο . b 771 δ οι (Her-
werden Revue de philologie II 19δ φ!) φόνοο υΐι τέτυκται.
Herodot 1, 34, 16 μη τί οι κρεμάμενο ν τιίι π α ί δ ι έμπ€'α|.

3) Genetivisches oder halbgenetivisches οι geht seinem
Substantiv und dessen Attributen unmittelbar voraus, eine bei
einem Enklitikuni an und f r sich unbegreifliche Stellung:
l 24.4 μη οι ά π ε ι λ ά ο έκτελέαυα Geoi. Ρ 324 c οι παρά πα-
τρι γ έ ρ ο ν τ ι κηρύοαυν γήραοκε. — Herodot 3, 14, 14 δεύτερα
οι τον παΐbα έπεμπε. 3, 1δ, 12 την οι ό πίχτήρ είχε αρχήν.
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338 Jacob Wackernage l ,

3, 55, 10 και οι (και οι?) τ ψ πατρι έ'φη Σάμιον τουνομα τε-
θήναι, δτι οι ό πατήρ Άρχίηο εν Σάμψ apicieucac έτελεύ-
τηεε. — Allerdings findet sich diese Wortfolge bei Herodot
auch so, dass οι dabei nicht an zweiter Stelle steht, z. B. l,
60, 8 ei βούλοιτό οι την θ υ γ α τ έ ρ α εχειν γυναίκα. Aber ich
glaube, die Sache liegt so : weil das an zweiter Stelle stehende
οι so oft ein regierendes Substantiv hinter sich hatte, kam es
auf, auch mitten im Satz oi dem regierenden Substantiv un-
mittelbar vorausgehen zu lassen.

4) Genetivisches oder halb genetivisches οι steht zwischen
dem ersten und zweiten Glied des regierenden Ausdrucks,
auch dies eine f r ein Enklitikum an sich auff llige Stellung,
a) Zwischen Pr position nebst folgender Partikel und Artikel:
Herodot l, 108, 9 εκ γαρ οι τήε δψιοο οι των μάγων ονειρο-
πόλοι έοήμαινον. b) Zwischen Artikel nebst folgender Partikel
und Substantiv: B 217 τω οέ οι ώμω κυρτώ. Ν 616 τω δε
οι ό(χε χαμαι πέοον. Ρ 695 = Ψ 396 τω δε οι δ(χε δακρυόφιν
πλήοθεν. hnlich Ξ 438, Ο 607, Τ 365 und mehrfach in der
Odyssee. Ψ 392 αϊ δε οι ίπποι άμφιο οδού δραμέτην. Ψ 500 αϊ
δε οι ίπποι ύψό(:' άειρέεθην. — Herodot 1, 1, 19 το δε οι ουνομα.
είναι — Ιούν. 3, 3, 10 των οέ οι παίδων τον πρεοβύτερον ειπείν.
3, 48, 14 τον τέ οι παΐδα εκ των άπολλυμένων οω£ειν. 3, 129,
δ ό γαρ οι άοτράγαλοο έΕεχώρηοε εκ των άρθρων. 5, 95, 4 τα
οε οι όπλα έχουα Αθηναίοι. 6, 41, 7 την δε οι πέμπτην των
νέων κατεΐλον διώκοντεο οι Φοίνικεο. — Ebenso die ionischen
Dichter: Archilochus 29, 2 Bgk. η δε ο ι κόμη ώμους κατεοκίαίε
και μετάφρενα. 97, 1 ή οε οι οάθη — έπλήμμυρεν. c) Zwischen
Artikel und Substantiv: Herodot l, 82, 41 των οι ουλλοχιτε-
ων διεφθαρμένων. 3, 153, 4 των οι οιτοφόρων ήμιόνων μία

Parallelen hiezu liefern auch die nicht ionischen nachho-
merischen Dichter, f r die οι einen Bestandteil des traditio-
nellen poetischen Sprachguts bildet. Ich bringe, was mir ge-
rade vor die Augen gekommen ist. Zu 1) geh rt Pindar Pyth.
2, 42 άνευ οι Χαρίτων τ ε κ έ ν γόνον ύπερφίαλον. Euphorion
Anthol. Palat. 6, 278, 3 (= Meineke Analecta Alexandrina S. 164)
αντί δε o i πλοκαμΐδοο έκηβόλε καλόο έ π ε ί η ώχαρνήθεν αεί
Kiccoc άε£ομένω. — Zu 2) Theokrit 2, 138 εγώ δε ο ί α τα-
χυπειθήο χ ε ι ρ ό ο έφαψαμένα (vgl. Meineke zu 7, 88). — Zu
1) oder zu 2) Sophokles Aias 907 εν γαρ οι χθονι πηκτό ν
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 339

τ ό 5' ^TXOC περιπετεο κατηγορεί. — Zu 3) Europa 41 ατέ οι
αϊματοο εοκεν. — Zu 4) Sophokles Trachin. 650 α δε οι φίλα
δάμαρ τάλαιναν ουατάλαινα καροίαν πάγκλαυτοο αίέν ώλλυτο.

Die Inschriften der οι anwendenden Dialekte sind uner-
giebig. F r die Doris liefern nur die epidaurischen reichere
Ausbeute, und diese geh ren bekanntlich in eine Verh ltnis-
massig sp te Zeit. Ich z hle in No. 3339 und 3340 Collitz
vierzehn l au zweiter, acht l an anderweitiger Stelle. Die
wenigen nicht -dorischen Beispiele, die ich zur Hand habe,
f gen sich s mtlich der Regel. Tegea 1222, 33 Coll. μη οι
εοτιυ ϊνοικον. Kypros 59, 3 Coll. αφ' ώ £οι τάο εύχωλάο επέ-
τυχε oder έπέδυκε (vgl. Meister Griech. Dial. II 148. Hoff-
mann I 67 f.). id. 60, 29 Coll. avocija .f οι γένοιτυ.

Nun k nnte es aber jemand trotz alledem bemerkenswert
finden, class Thumb jene eigent mliche, angeblich an die Stel-
lung von sma im Veda erinnernde Stellungsgewohnheit bei
μιν hat aufdecken k nnen, und k nnte geneigt sein, doch noch
dahinter irgend etwas von Bedeutung zu vermuten. Um dar-
ber Klarheit zu schaffen, scheint es am richtigsten, die von

Thumb f r μιν gegebene Statistik am Gebrauch von οι in
N T T P zu messen. Thumb la: "in 68°/0 s mtlicher F lle steht
μιν hinter einer Partikel"; οι in 66 von 92 F llen, also in
72% (33 mal hinter δε, wie be auch vor μιν am h ufigsten
vorkommt; daneben in absteigender H ufigkeit hinter αρά, ρα,
και, γαρ, ούοε, τε, ένθα, άλλα, ή, μεν, πωο, τάχα). — Thumb lb:
"in 10°/0 steht μιν hinter einer subordinierenden Konjunktion";
οι viermal (hinter δ(τ)τι, έπεί, δφρα), also nur in 4°/0, eine
Differenz, die um so weniger ins Gewicht f llt, als Thumb f r
diese Kategorie eine Abweichung des μιν von sma konstatie-
ren rnuss, da sma solche Stellung nicht liebt. — Thumb 2:
"μιν niemals unmittelbar hinter Pr positionen (im Gegensatz
zu smal)"; o! auch niemals. — Thumb 3: "ου μιν, μη μιν in
1δ von 600 Beispielen", also in ίί1/«0^"? ου οι, μη οι in 3 von
92 Beispielen, also in 31/4

0/o· — Thumb 4: "μιν hinter Prono-
mina sehr h ufig", wie es scheint ca. 100 mal oder 162/3°/0;
oi auch h ufig, n mlich 1 7 mal, also in IS^/o- ~ Thumb
5 und 6: "μιν hinter Verbuni und nominalen W rtern in 3%";
οι hinter αίπύ N 317., αίματι P 51, also in 2%. -

Die Thumbschen Beobachtungen gelten also gerade so
gut f r οι wie f r μιν. Oi findet sich hinter denselben W r-
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340 Jacob Wackernagel ,

tern wie μιν und hinter diesen fast genau mit derselben H u-
figkeit wie μιν. Wir haben es also bei dem, was Thumb f r
μιν nachweist, nicht mit irgend etwas f r μιν Partikul rem zu
thun, sondern mit einer, μιν und οι gemeinsamen Konsequenz
des Stellungsgesetzes, das ihnen beiden die zweite Stellung
im Satz anweist.

Wenn so der Herleitung des μιν aus sm(a)-im der Haupt-
st tzpunkt entzogen ist, so wird dieselbe geradezu widerlegt
durch das Fehlen jeder Wirkung des angeblich ehemals vor-
handenen Anlautes sm-\ man m sste doch bei Homer gele-
gentlich be μιν als Troch us (oder Spondeus), άλλα μιν als
Antibacchius (oder Molossus) erwarten; Thumb schweigt sich

ber diesen Punkt aus. Dazu kommt eine weitere Erw gung.
Entweder ist die Zusammenr ckung von sma und im, welche
μιν ergeben haben soll, uralt. Dann ist das Vergessen der
urspr nglichen Funktion von sma in der Anwendung von μιν
begreiflich, aber man m sste entsprechend altindischem *smem
griechisch *(ο)μαιν erwarten. Oder die Zusammenr ckung* hat
nicht lange vor Homer stattgefunden, in welchem Fall die
Anwendung des spezifisch griechischen Elisionsgesetzes, also
die Reihe μα ίν — μ ίν — μιν, begreiflich wird: dann versteht
maxi nicht den v lligen Untergang der Funktion von (<:)μα,
die Behandlung von μιν ganz in Weise einer gew hnlichen
Pronominalform, zumal ja im Thessalischen in der Bedeutung
'aber' eine Partikel μα vorkommt, deren Gleichsetzung mit
altincl. sma allerdings bestreitbar ist.

Noch weniger gl cklich scheint mir Thumbs Erkl rung
des dorischen viv aus nu-im, da mir hier un berwindliche
lautliche Schwierigkeiten entgegenzustehen scheinen. Denn
wenn er bemerkt: <cdass auslautendes u, wie im Altindieclien
(z. B. M nv atra) vor Vokal unter gewissen Bedingungen
ehemals als Konsonant (u) gesprochen wurde, darf unbedenk-
lich angenommen werden": und sich hierf r auf F lle wie
πρόο aus proti, eiv aus eni, ύπείρ aus hyperi ( = altind.
upary neben upari), lesb. περρ- aus peri- beruft, in denen i
f r i in die Zeit der indogermanischen Urgemeinschaft hinauf-
reiche, so ist dabei bersehen, dass nicht alle auslautenden
-i, -u auf gleiche Linie gestellt werden d rfen. Im Rigveda
findet sich bergang von -i, -u zu -y, -v in etwelcher H ufig-
keit gerade nur bei der Wortklasse, bei der das Griechische
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 341

Heflexe solches bergangs zeigt, n mlich bei den zweisilbigen
Pr positionen, wie abhi, prati, anu, pari, adhi; sonst ausser
dem J ngern X. Buch und den V lakhilyas nur ganz sporadisch,
bei Einsilblern nur in der Zusammensetzung avyustah 2, 28, 9,
und dann in ny alipsata l, 191, 3, also in einem anerkannt
sp ten Liede (Oldenberg Rigveda S. I 438 Anm.). Und spe-
ziell nu ( hnlich wie u) entzieht sich solchem Sandhi durch-
aus, wird umgekehrt fters lang und sogar mit Zerdehnung
[zweisilbig gemessen. Und selbst wenn wir auch trotz alle
dem urgriechisches v^iv, woraus dorisch viv, hinter vokali-
schem Auslaut konstruieren k nnten, so bliebe ein postkonso-
nantisches viv doch unverst ndlich; eine Entwicklungsreihe
<oc vu iv, oc vJ1 iv, oc viv l sst sich gar nicht denken.

Wenn brigens Thumb S. 646 andeutet, dass die Stel-
lung von viv im Satz keine speziellen Analogieen mit derjeni-
gen von altind. nu, griech. vu aufweise/ und dies mit dem
geringem Alter der viv bietenden Sprachquellen (Pindars und
•der Tragiker) entschuldigt, so ist allerdings wahr, dass diese
Autoren nicht bloss aus chronologischen Gr nden, sondern auch
wegen der gr ssern K nstlichkeit ihrer Wortstellung kein so
reinliches Resultat f r viv liefern k nnen, wie Homer und
Herodot f r μιν. Aber man wird doch fragen d rfen, ob nicht
gewisse Tendenzen zu erkennen sind. Und da ist zu konsta-
tieren, dass an 30 unter 47 scliyleischen Belegstellen viv dem
f r μιν und οι eruierten Stellungsgesetz folgt, und zwar, was
vielleicht beachtenswert ist, an 5 unter 7 in den Persera und
den Septem, an 21 unter 32 in der Orestie, in 2 unter 5 im
Prometheus. Etwas ung nstiger ist das Verh ltnis bei So-
phokles, wo von 81 Belegstellen 47 viv an gesetzm ssiger,
34 an uugesetzm ssiger Stelle haben. Zu ersterer Klasse ge-
h ren die F lle von Tmesis: Sophokles Antig. 432 ouv bd viv
Όηρώμεθα. 601 κατ' αυ νιν φοινία θεών των νερτέριυν άμφ
κοπίο. brigens ist eine Empfindung daf r, welches die eigent-
liche Stellung von viv sei, auch sonst lebendig. Vgl. Aristoph.
Acharn. 775, besonders aber Eurip. Medea 1258 αλλά νιν, ώ
φάοο διογενεο, κατεΐργε. Helena 1519 τίο 5έ νιν ναυκληρία
εκ τήοδ' άπήρε χθονόο. Iphig. Aul. 615 ύμεΐο δε, νεανίδες,
•ν ι ν άγκάλακ £πι οέΙΕαοθε. Bacch. 30 ων νιν όυνεκα κτανεΐν
Ζην' έ£εκαυχώντ(ο). — Dazu Theokrit. 23 103 εγώ 5ε νιν tbc
4νόηοα. 6, 11 τα δε νιν καλά κύματα φαίνει. H chst bemer-
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kenswert ist endlich die k rzlich von Selivanov in den athen-
Mitteil. XVI 112 ff. herausgegebene alte rhodische Inschrift
οάμα τόΐ' Ίδαμενείκ ποίηοα ίνα κλεοο εΐη ' Zeuc be νιν CTIC
πημαίνοι, λειώλη θείη, wo das νιν syntaktisch zu πημαίνοι ge-
h rt, also mit dem oben S. 332 f. erw hnten μι ν in Φ 347 χαί-
ρει δε μιν OCTIC έθείρη aufs genaueste zusammenstimmt.

Diese wesentliche bereinstimmung von νιν und μιν in der
Stellung wirft Thumbs ganze Beweisf hrung nochmals um~
Eines gebe ich ihm allerdings zu, dass μ-ιν, ν-ιν zu teilen und
*iv der Akk. zu lat. is, und das sowohl die Annahme zugrunde
liegender Reduplikativbildungen *ίμιμ, *ινιν, als die Annahme
in μιν, νιν enthaltener St mme mi-, ni- verkehrt ist. Mir
scheint es, bessere Belehrung vorbehalten, am einfachsten μ-,,
v- aus dem Sandhi herzuleiten. Wenn es nebeneinander hiess
αύτίκα-μ-ιν (aus -Jcmm im) und αυτίκα μάν, αρα-μ-ιν und αρά
μάν, ρα-μ-ιν und ρα μάν (falls man f r den Auslaut von αρά,,
ρα labiale Nasalis sonans annehmen darf), so konnte wohl
auch αλλά μιν neben αλλά μάν sich einstellen und μιν allm h-
lich weiterwuchern; αλλά μιν : αυτίκα μιν = μηκέτι : ούκέτκ
In hnlicher Weise kann das v- von νιν auf auslautender den-
taler Nasalis sonans beruhen. Vgl. Kulms Zeitschr. XXVIII119.
121.125 ber αττα aus ττα, ουνεκα aus ένεκα und Verwandtes,,
sowie auch das prakritische Enklitikum m-iva, mmiva f r sanskr.
ίνα, dessen m nat rlich aus dem Auslaut der Akkusative und
der Neutra stammt (Lassen Institut. S. 370). Weiteres Tobler
Kuhns Zeitschr. XXIII423, G. Meyer Berliner philolog. Wochen-
schrift 1885 S. 943 f., Ziemer ibid. S. 1371, Schuchardt Litt,
Blatt f r rom. Philologie 1887 Sp. 181, Thielmann Archiv
f r lat. Lexikogr. VI 167 Anm.

II.
Die Vorliebe von μιν, νιν, οι f r die zweite Stelle im

Satz geh rt nun aber in einen grosser en Zusammenhang hin-
ein. Bereits 1877 hat Bergaigne Memoires de la Societe de
Linguistique III 177. 178 darauf hingewiesen, dass die enkli-
tischen Pronominalformen berhaupt cc se placent de preference
apres le premier mot de la proposition." Er f hrt als Belege
an A 73 δ cqnv ευ φρονέων άγορι^ατο και μετέειπεν. Α 120
δ μοι ydpac έρχεται άλλη.

Diese Beobachtung best tigt sich, sobald man anf ngt
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 343

.Beispiele zu sammeln. In den von mir zugrunde gelegten
B chern N T T P findet sich, um im Anschluss an μιν, νιν, οι
mit dem Pronomen der dritten Person zu beginnen, έ viermal,
allemal an zweiter oder m glichst nahe bei der zweiten Stelle
(ich werde im folgenden diesen Unterschied nicht mehr be-
r cksichtigen), cqn(v) zw lfmal, und zwar elfmal regelm ssig,
regelwidrig nur P 736 επί be τττόλεμοο τέτατόοφίν (beachte
auch K 559 τον be ccp iv ανακτ' άγαθόο Διομήοηο έ'κτανε, wo
cqnv sich in die Gruppe τον be ανακτά eingedr ngt hat), cqnci(v)
sechsmal, immer regelm ssig. ccpeac in P 278 μάλα γαρ ccpeac
'ώκ' ελελιΕεν. ccpuue P 531 ei μη οφω' Αΐαντε biexpivav μεμαώτε.
Aus dem sonstigen homerischen Gebrauch sei das hyperthe-
tische καί οφεαο cpuuvrjcac £πεα πτερόεντα upocr^jba angef hrt.

Ebenso in der zweiten Person: ceo, ceu findet sich f nf-
mal, allemal an zweiter Stelle (weitere Beispiele s. unten);
το ι (bei dem ich aus naheliegenden Gr nden die F lle, wo
es als Partikel gilt, mit einrechne, jedoch ohne ήτοι, ήτοι) findet
sich 47 mal, und zwar 45 mal der Regel gem ss, nur zwei-
mal anders: N 382 έπει ου το ι eebvumxi κακοί είμεν, und TT
443 άτάρ ου το ι πάντεο έπαινεομεν θεοί άλλοι. An beiden
Stellen hat die schon fr her besprochene Tendenz der Nega-
tionen die Enklitika an sich anzulehnen die Hauptregel durch-
kreuzt. — οε findet sich 21 mal, davon 19 mal nach der Regel,
'zweimal anders: TT 623 ει και εγώ ςε βάλοιμι, und P 171
ή τ' έφάμην ce.

Ebenso in der ersten Person: μευ findet sich N 626.
P 29, an beiden Stellen zun chst dem Satzanfang; μοι findet
«ich mit Einrechnung von ώμοι 32 mal, davon 27 mal der
Regel gem ss, wozu als 28. Beleg wohl P 97 άλλα τί ή μ οι
ταύτα φίλοο ϋιελ&ατο θυμόο gef gt werden darf. Abweichend
.sind TT 112 εοπετε νυν μοι («-ατετέ νυν μοι? bei welcher
Schreibung diese Stelle zu den regelm ssigen Beispielen ge-
h ren w rde). TT238 f\b' έτι και νυν μοι Tob' έπικρήηνον έέλ-
£ιυρ. ΤΤ 523 άλλα ου περ μοι αναΗ ^ε καρτερόν £λκοο
<ακε(χαι. ΤΤ55 αίνόν αχοο το μοί έοτιν, Ausnahmen, die weder
durch ihre Zahl noch durch ihre Beschaffenheit die Regel er-
sch ttern k nnen, w hrend umgekehrt eine Stelle wie T 287
ΤΓάτροκλε μοι be^fl πλεΐετον κεχαριομένε θυμψ, wo der Anschluss
von μοι an einen Vokativ schon den Alten auffiel, einen Be-
leg f r die durchgreifende G ltigkeit der Regel liefert. Ahn-
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lieh auff llig ist μοι nach αλλ' άγε: α 169 αλλ7 αγε μοι τόοε
είπε. '— Endlich με findet sich 15 mal? immer nach der Regel.
[Ausnahmen aus den ndern B chern bespricht Monro 2 336 ff.,,
z. T. mit nderungsvorschl gen.]

Auch ausserhalb Homers lassen sich Spuren der alten
Regel nachweisen. So bei den Elegikern bis Theognis (mit
Einschluss desselben), die με 42 mal an zweiter, 4 mal an
sp terer; μοι 36 mal an zweiter, 5 mal an sp terer; οε 27 mal
an zweiter, 6 mal an sp terer Stelle zeigen. So ferner auch
in den von Homer weniger als die Elegiker abh ngigen dia-
lektischen Denkm lern. Denn wenn die Arkader ihr cqpeic
ziemlich frei gestellt zu haben scheinen, so stimmt um so
besser der dorische Akkusativ τυ: Fragm. lyr. adesp. 43 A
(poeta lyr. gr. ed. Bergk 3 4, S. 701) και τυ φίλιπττον εθηκεν..
Epicharm bei Athen. 4, 139 B έκάλεοε γαρ τύ TIC; Sophron bei
Apollonius de pron. 68 Β τί τυ έγών ποιέιυ; Aristoph. Achanu
730 έπόθουν τυ ναι τον φίλιον άπερ ματέρα. Dazu der (von
Ahrens II 255 nicht erw hnte) dorische Orakelspruch bei
Stephanus Byz. 73, 14 M. (aus Ephorus) ποΐ τ υ λαβών (α£ιυ)
και ποΐ τ υ καθίΕω und die Mehrzahl der ungef hr dreissig
theokriteischen Beispiele, darunter bemerkenswert 5, 74 μη τ ύ
τιο ήρώτη (= att. μήτιο οε είρώτα), wo μήτκ durch τυ ent-
zwei gesprengt ist, und l, 82 α οέ τ υ κώρα πόκαο ανά κράναο,.
πάντ' αλοεα TTOCCI φορεΐται 2ατευο(α), wo das von Brunck aun
dem best berlieferten aber unmetrischen τοι sicher herge-
stellte τυ als Akkusativ zu £ατείκα geh rt, aber weit davon
abstehend α und κώρα von einander trennt. (Die einzige Stelle
des Kallimachus epigr. 47 (46), 9 ούο' ocov άττάραγόν τυ
οεδοίκαμεο, widerspricht der Regel.) H chst beachtenswert ist
endlich das einzige inschriftliche Beispiel, das ich zur Hand
habe: Collitz 3339, 70 (Epidauros) αϊ τύ κα υγιή ποιήαΐ) (==:
att. εάν οε ύγιά π.), wo τυ zwischen die sonst eng verbun-
denen Partikeln αί und κα getreten ist. Das einzige abwei-
chende Beispiel der vor-alexandrinischen Zeit, Sophron bei
Apollon. de pron. 75 A ούχ όοεΐν τυ έπίκαίε, kann, solange die
Lesung nicht sicher gestellt ist, nicht ins Gewicht fallen.

Ganz nahe zu Homer stellen sich ferner die o l i sehen
Dichter. Ich z hle in deren Fragmenten, die ich nach Bergks
Poetae lyrici; 4. Aufl., zitiere, 38 (oder je nach der Schrei-
bung von Sappho fragm. 2, 7 und fragm. 100 — siehe gleich
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 345

nachher — 36) Belege der enklitischen Formen des Personal-
pronomens. 30 folgen der homerischen Regel, darunter s mt-
liche sicheren (12) Beispiele von με und s mtliche 10 Beispiele
von μοι. Abweichend ist τοι dreimal (Sappho 2, 2. 8. 70, 1)
und ce einmal (Sappho 104, 2). Bleiben drei Stellen mit be-
strittner Lesung, deren handschriftliche berlieferung ich zu-
n chst hersetze: Sappho 2, 7 ωό γαρ c' ibuu βροχεώο με φιυνάο
ούοέν έΥ εΐκει, Sappho 43 δτα πάννυχοο ccpt κατάγρει, endlich
Sappho 100 nach dem volleren Wortlaut bei Choirikios (Oeu-
vres de Charles Graux II 97) ... ce τετίμηκεν έΗόχιυο ff'Acppo-
Μτη. An der ersten wird nun die vonAhrens vorgeschlagene,
von Vahlen in seiner Ausgabe der Schrift περί υψοικ (Kap.
10, 2) gebilligte Lesung ULK ce γαρ /ibu), βροχέακ με φώναο
κτέ. nur um so wahrscheinlicher und Seidlers von Bergk und
Hiller gebilligte Versetzung des ce hinter βροχέαχ: und Strei-
chung des με nur um so unwahrscheinlicher. F r die zweite
Stelle kann ich nun noch bestimmter die KZ. XXVIII141 gefor-
derte Lesung δτά c<pi πάννυχοο κατάγρειο als notwendig be-
zeichnen. Und an der dritten Stelle ergiebt sich nun Weils
von Hiller (Antholog. lyr. fragm. 97) rezipierte Schreibung
τετίμακ' ε£οχά c' Άφροοίτα als entschieden unwahrscheinlich.

So kommen wir durch Addition der 30 obigen F lle,
des ce und με bei Sappho 47 und des cqn f r cqnbei Sappho
43 auf 33 regelrechte Beispiele gegen ber 4 regelwidrigen und
einem (Sappho 100), wo. die berlieferung uns im Stich l sst
und wir nicht einmal wissen, ob wir es mit einem Enklitikum
zu thun haben. Ganz ausser Rechnung f llt Ale. 68, wo
manche nach Bekker πάμπαν δε τυφώο &c c' 2λετο cppdvac
schreiben, aber hinter εκ vielmehr b' tiberliefert ist; vgl. was
Bergk gegen Bekkers Schreibung bemerkt.

An mancher jener 33 Stellen werden obendrein durch
das enklitische Pronomen Wortgruppen durchschnitten: Artikel
und Substantiv Sappho 2,13 ά δε μ7 ibpujc κακχεεται. 118, 3
Αιθοπία με κόρα Λατουο άνέθηκεν 5Apicra. Attribut und^Sub-
stantiv Sappho 34, l ομίκρα μοι πάϊο έμμεν έφαίνεο καχαρκ:.
Pr position und Verba Alcaeus 95 £κ μ' e\acac άλγέων. Vgl.
auch Sappho 2, 5 το μ οι μάν und 2, 7 oic ce γαρ, wo μάν
und γαρ auf die Stelle hinter το, bezw. be Anspruch gehabt
h tten. Ebenfalls beachtenswert sind die F lle, wo das Pro-
nomen in sonst auff lliger Weise von don W rtern abgetrennt
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ist, zu denen es syntaktisch geh rt: Sappho l, 19 TIC c', ώ
Ψάπφ' άδικήει. 104, l, τίψ c', ώ φίλε γαμβρέ, κάλαιο έϊκάοδω.
88 τί με ΤΤανδίονκ: ώραννα χελίδυυν. An einen satzeinleitendcn
Vokativ ist μοι angelehnt Sappho 45 αγε δη, χέλυ δΐά, μ οι
φωνάεαια γένοιο. Endlich verweise ich auf Sappho 6 ή οε
Κύπροο ή TTaqpoc ή ΤΤάνορμοο.

Allgemein blich ohne Unterschied der Dialekte ist es,
das archaische (Klein Die griechischen Vasen mit Meister-
signaturen2 S. 13) με in Weih- und K n s t l e r i n s c h r i f t e n
gleich hinter das erste Wort 7,11 setzen. Es wird dienlich sein,
die Beispiele vollst ndig zusammen zu stellen.

Ich beginne mit μ ά ν έ θ η κ ε : A t t i ka Corpus inscript.
att. 4 2, 373, 87 -rroc μ' άνέθηκεν. 373, 90 Όνήαμός μ7 άνέ-
θηκεν άπαρχήν τάθηναία ό Σμικύθου woe. 373, 120 [ό δείνα]
μ' άνέθηκεν δεκάθην (sic!) Αθηναία. Inscript. graecae antiq. 1
(attisch oder eub isch) Σημιυνίδηο μ' άνέθηκεν. Vgl. 373, 100
[Στρόγ]γυλόο μ' άνέθηκε, wo jedoch ein Dativ vorausgeht.
Vielfach auch in Versen (obwohl hier nat rlich Gegenbei-
spiele nicht fehlen: CIA. l, 343. 374. 4 2, 373, 81 u. s. w.):
CIA. l, 349 -θάνηο μ' άνέθηκεν Άθηναία[ι πολιούχψ]. 352
Ίφιδίκη μ' άνέθηκεν, 4 2 373, 85 Άλκίμαχόο μ' ά[νέθηκε].
373, 99 Τίμαρχόο μ' άνέθηκε Διόο κρατερόφρονι κούρη. 373,
215 (Vgl. Studnitzka Jahrbuch des arch ol. Instituts II (1887)
145) Νηαάδηο κεραμεύο με και 'Ανδοκίδης άνέθηκεν. 373, 216
ΤΤαλλάοι μ' έγρεμάχα Aiovucio[c τό]ο' άγαλμα οτήοε Κολοίου
παΐο [εύΗά]μενοο οεκάτην. 373, 218 άνέθηκε δε μ' Εύοίκου υιόο.
Inschrift von der Akropolis ed. Foucart Bull, de Corrcsp. hellen.
13, 160 [Έρμο ?]bu)poc μ' άνέθηκεν Αφροδίτη δώρον άπαρχήν.
— Β ϋο t i cn: Inschrift nach Reinach behandelt von Kretschmer
Hermes XXVI 123 ff. Τιμααφιλόο μ' άνέθεικε τώπόλλωνι τοΐ
ΤΤτψεΐι ό Πραόλλειοο. — K o r i n t h (von hier an scheide ich
die poetischen und die prosaischen Inschriften nicht mehr):
IGA. 20, 7 Σιμίων μ' άνέθηκε ΤΤοτειδά^ων[ι /άνακτι]. 20, 8
-ιυν μ' άνέθηκε ΤΤοτειδάνι /άν[ακτι]. 20, 9 (= 10 == 11)
Φλεβών μ' άνέθηκε ΤΤοτειδα[νι]. 20, 42 Δόρκων μ' άνέθηκ[ε].
20, 43 Ίγρων μ' άν[έθηκε]. 20, 47 Κυλοίδαο μ' άνέθηκε. 20, 48
Εύρυμήδηο μ; άνέθηκε. 20, 49 Λυαάδαο μ [άνέθηκε]. 20, 83
— μ' άνέθ[ηκε]. 20, 87 und 89 -c μ' άνέθηκε. 20, 87a — με
άνέθ(η)κε τψ. 20, 94 — μ άνέθηκε. 20, 102 [ΤΤ]έριλόο μ —.
— Korkyra : IGA. 341 (== 3187 Collitz) Λόφιόο μ άνέθηκε.
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— H er m i one: Kaibel 926 [Παν]τακλήο μ' άνέθηκεν. — Kyra
bei Aegina: Inschrift ed. Jamot Bull. Corr. hellen. 13,186 οι
-φρουροί μ' ά[νέθεοαν?] — Lakonien: IGA. 62a (S. 174)
TTXeicriabac μ' ά[νεθηκε] Διοοκώροιαν α[γαλμα]. —- Naxos:
IGA 407 Νικάνορη μ' άνέθηκεν έκηβόλψ ίοχεαίρη. 408 Δεινα-
Τόρηο μ' άνεθηκεν έκηβόλψ Άπρλλωνι. In Delos gefundene
Inschrift ed. Homolle Bull. Corresp. hellen. 12, 464 f. Ει(θ)υ-
καρτίοηο μ' άνέθηκε o NaHioc ποιήοαο. — Samos: IGA. 384
Χηραμύηο μ' άνέθ(η)κεν τήρη άγαλμα. H hl erg nzt am An-
fang [Ένθάοε] und bemerkt: "Primam vocem versus hexametri
utrum is qui inscripsit an is qui descripsit titulum omiserit,
liunc in medio relinquo". Sicher weder der eine noch der
andere. Nicht der Urheber der Abschrift: Dtimmler bemerkt
mir, dass der von ihm gesehene Abklatsch keine Spur einer
vor Χηραμύηο einst vorhandenen Wortes aufweise. Aber auch
nicht der Steinmetz: weder der Sinn noch, wie man nun besser
als vor zehn Jahren weiss, das Metrum verlangen eine Er-
g nzung; und die Stellung des με schliesst ein solche aus. —
Kalymna: Kaibel 778 Nndac με άνε'θηκεν Άπόλλιυνι uioc
θραουμήδεος. — Kypros: Inschrift bei Hoffmann Die griech.
Dialekte l, 85 No. 163 [—] μ' ά(νέ)θηκαν τψ Άπόλ(λ)ιυνι.
Kaibel 794 (1. Jahrhundert n. Ch.) [Κεκρο]πί5ηο μ' άνεθηκε.
— Ach isch (Grossgriechenland): IGA. 543 Kuviococ με
όνέθηκεν ώρταμοο Άεργων δεκάταν. — Syrakus: Inscriptiones
Oraecae Siciliae ed. Kaibel 5 >Αλκιάοη€ μ' [άνεθηκεν]. —
Naukra t i s : Naukratis I by Flinders Petrie (die Inschriften
von Gardner S. 60—63) No. 5 ΤΤαρμένωνμ (sic!) με άνίθηκε
τώππόλλιυνι (sic!). 24 -c με ά[νίθηκε]. 80 -c μ' άνεθηκεν
τώπολλιυν[ι]. 114 -ων μ[ε άνεθηκε]. 137 -c μ' άν[έθηκε]. 177
ΤΤρώταρχόο με [άνεθηκε τ]ώπόλλωνι. 186 [ΤΤ]ρώταρχΟ€ με
<4νέθηκ[ε]. 202 [ό δείνα] με άνεθηκε. 218 Φάνηο με άνεθηκε
τώπόλλων[ι τω Μι]ληαψ ό Γλαύκου. 220 Χαριδίων με άνέθη[κε].
223 [ΤΤολύ]κεοτόο μ; άνεθηκε τ[ώπόλλιυνι]. 235 Σληύηε μ' ανέ-
βηκε τώπόλλιυνι. 237 [Χ]αρ(ό)φηο με άνεθηκε τάπό[λλυυνι τψ
Μ]ιλαοίψ. 255 -ηο μ7 άνεθηκε. 259 -c μ' ά[νεθηκε"]. 326
Να[ύπλι]όο με [άνεθηκε. 327 -δηο μ7 άνεθηκε τώπόλλωνι. 446
-c με άνέ[θηκεν]. id. vol. II {by Gardner) S. 62—69: No. 701
Σώατρατόο μ' άνεθηκεν τήφροδίτη.' 709 -oc μ; άνεθηκε τή[ι
^Αφροδίτη] επί τη —. 717 Καΐκόο μ' [άνέ]θηκεν. 720 -opoc μ'

722 Mucoc .μ' άνεθηκεν Όνομακρίτου. 723 5/Acoc
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348 Jacob W a c k e r n a g c l ,

μ' άνέθηκεν. 734 -να£ μ' [άνέθηκεν]. 736 -ων με άν[έθηκεν].
738 [ό δείνα] μ' άνέθηκεν Αφροδίτη (?). 742 -ηιλόο μ' άνέ-
θηκεν. 748 Έρμηαφάνηο μ' άνέθηκεν τήφροοίτη. 770 -μησ
με άν[έθηκε τ]ήφρο5ίτη[ι]. 771 Χάρμ[η]ο με [άνέθηκεν]. 775
[Κ]λεό5ημ(κ με ά[νέ]θηκε τη Ά[φρο&ίτη]. 776—777 Χάρμηο
με άνέθηκε τήφροδίτη (bezw. τη Ά.) εύχωλήν. 778 POIKOC μ'
άνέθηκε τ[ή Άφρ](Λίτη. 780 Φίλιο μ' άνέθηκε τ[ή 9Αφρ]<Λί[τη].
781 θούτιμόο με άνέθηκ[εν]. 785 [ό δείνα] μ' άν[έθηκε τη
Άφρ]οοίτη. 794 Πολύερμόο μ' άν[έθηκε] τη Αφροδίτη. 799 Ώχί-
Xoc μ' άνέθηκε. 817 [ό δείνα] και X[puc]obujpoc με άνέθ[ηκαν].
819 [Λ]άκρι[τό]ς μ' άνέ[θη]κε ούρμο[θ]έμ[κκ] τήφροοί[τη]. 876 Έρ-
μαγόρηο μ' άνέθηκε ό Τ[ήιοο] τώπόλλωνι (Vers!). 877 TTup(p)oc
με άνέθηκεν. [Me tap on t: 1643 Coll. δ τοι κεραμεύο μ' άνέθηκε.]

Von der Norm weichen ab (ausser einigen poetischen.
Inschriften, siehe oben S. 343) bloss Naukratis l, 303 [6 οεΐνα
άνέθηκε] με und 307 [ό δείνα άνέθηκ]έ με, beide Inschriften,
wie sich nun ergiebt, falsch erg nzt, und die zwei/eilige In-
schrift Naukratis 2, 750, wo die obere Linie [τη Άφροο^τη,
die untere Έρμαγαθΐνόο μ' άνέθ[ηκεν] bietet. Gardner liest
danach τη 3Α. Έ. μ' άνέθηκεν. Aber D mmler bemerkt mir,
dass die obere Zeile, weil k rzer und den Raum nicht aus-
f llend, nicht die erste Zeile sein k nne, sondern offenbar den
Schluss der untern l ngern Zeile bilde. Folglich muss, schon
ganz abgesehen von unserer Stellungsregel, Έρμαγαθΐνόο μ'
άνέθ[ηκε] [τη ΆφροΜ]τη gelesen werden.

Ganz Analoges gilt f r die mit Synonymis von άνέθηκε
gebildeten Aufschriften: με κατέθηκε Kypros : Deecke l
Kac μι κατέθηκε τα ΤΤαφία ΆφροΜτα. 2 αύτάρ μι κατέ[θηκε]
Όναοίθεμιο. 3 αυτάρ με [κατέθηκε Όναά]θεμι[ο], 1Γ> αύτάρ
με κατέθηκε ['Α^εοτόθεμιο. — N a u k r a t i s II No. 790 [6 bewa
μ]ε κάθθη[κε] ό Μυτιλήναιοο. 840 Νέαρχόο με κά[θθηκε το]ΐο
AfiocKOpoici]. — μ έπέθηκε Aegina: IGA. 362 Διότιμόο μ'
έπέθηκε. — με (κατ)έοταοε Kypros: Deecke 71 κά μεν
εοταοαν [κα]αγνητοι (Vers!). Hoffmann I 46 No. 67 Γιλ(λ)ίκα
με κατέοταοε ό Σταακρέτεοο. — με ε/ε Ε ε Kypros : Hoffmann
I 46 No. 66 [αύ]τάρ με έ'^ε£ε [Όναα]θεμιο. — μ' έ'διυκε
Sikyon: IGA. 22 Έπαίνετόο μ' εοωκεν Χαρόπψ. Abweichend
die b o t i sche Inschrift IGA. 219 Χάρηο έ'δωκεν Εύπλοίωνί
με. Wozu R hl: "Versu trimetro dedicationem includere stu-
duit Chares, >sed male ei cessit." (Vgl. brigens auch die Stel-
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 349

lung von cot in der attischen Inschrift IGA. 2 τηνδί cot Θού-
οημοο bibt ci.)

In poetischen Weihinschriften findet sich so gestelltes
με bis in die Kaiserzeit: Kaibel 821 Βάκχψ μ [ε] Βάκχον και
προουμναίοι θεώ οτάοαντο . 822, 9 Δοώουχοο με Κόρηο,
Βαοιλαν, Aioc, ιερά οηκών Ήραο κλείθρα φέρων βιυμόν έθηκε
'Ρέη. 877b (S. XIX) ανθετο μεν μ Έπίδαυροο. Vgl. 868
'Αοκληπιου με δμώα πυρφόρο[ν θεού oder Εένε] ΤΤείαυνα λεύο-
οειο. (Mit andrer Stellung von με Kaibel 809, 813, 843.)

Ganz ebenso dieKtinsterinschriften: μ έπ οίη οε , μ' έ τ τ ο ί ε ι :
CIA. 4 2 373, 206 [Ε]ύθυκλήο μ' έποίηοεν. IGA. 492 (attische
Inschrift von Sigeum) καί μ; έπο(ίη)οεν Αΐοωποο και άοελφοί.
CIA. 1,466 Άρκτίιυν μ' έπόηοεν. 1, 469 (vgl. L wy Inschrif-
ten griechischer Bildhauer S. 15) "Αριοτίιυν TTapifoc μ έπ]ό[ηο]ε
(die Erg nzung sicher!). IGA. 378 (Thasos) Παρμένων με
έ[ποίηοε]. IGA. 485 (Milet) Ευδημόο με έποίειν. IGA. 557
(Elis?) Kouk μ; άπόηοεν. IGA. 22 (= Klein Griechische Vasen
mit Meistersignaturen S. 40) ΈΗηκίαο μ} έποίηοε. Klein S. 41
Έζηκίαο μ' έποίηοεν ευ. S. 31 θεόίοτόο μ' έπόηοε. S. 34
Έργότιμόο μ; έποίηοεν. S. 43, 45 (bis!), 48 'Άμαοίο μ έποίηοεν,
S. 48 Χόλχοο μ; έποίηοεν. S. 66 -c μ' έποίηοεν. S. 71 Νίκο-
οθένηο μ' έποίηοεν. S. 75 Άνακλήο με έποίηοεν. S. 75 Νικο-
οθένηο με έποίηοεν. S. 76 Άρχεκλήο μ έποίηοεν. S. 77 Γλαυ-
κίτηο μ' έποίηοεν. S. 84 (bis!) Τληνπόλεμόο μ1 έποίηοεν. S. 85
Γάγεοο μ7 έποίηοεν. S. 90 ΤΤανφαΐόο μ' έποίηοεν. S. 213
Λυοίαο μ' έποίηοεν ήμιχώνη. Dazu die metrische Aufschrift
IGA. 536 [Γλαυκία]ι με Κάλων γε[νεα /]αλεΐ[ο]ο έποίει. Dagegen
kommt L wy No. 411 [Άρτέ]μιυν με έποίηοε durch die Behand-
lung der Inschrift bei K hler CIA. 2,1181 in Wegfall. — Der
Regel widerspricht Klein S. 51 Χαριταΐοο έποίηοεν με. Hier
hat wohl <έ)μέ entweder urspr nglich dagestanden oder ist
wenigstens beabsichtigt gewesen. (Vgl. ber έμέ unten S. 351).

μ' έ γ ρ α ψ ε , μ' έγραφε : IGA. 20, 102 (Korinth) -ων μ'
[έγραψε] nach der Erg nzung von Blass No. 3119e Collitz.
Kyprische Inschrift bei Hoffmann I 90 No. 189 -οικόο με
γράφει Σελαμίνιοο. Klein S. 29 Τιμωνίδαο μ' έγραφε. S. 30
Χάρηο μ' έγραψε. S. 38 Νέαρχόο μ' έγραψεν και (έποίηοεν).
— Abweichend IGA. 474 (Kreta) -μων έγραφε με. Doch
l sst sich diese Ausnahme leicht durch die Schreibung έγραφ'
έμέ beseitigen. Vergleiche> ie Inschrift bei Klein S. 40 κάποίηο'
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350 Jacob Wackernagel ,

€μέ mit eben solcher Elision, wo έμέ durch andere Aufzeich-
nungen derselben Inschrift mit έπόηοε έμέ gesichert ist. [Vgl.
in Betr. des inschriftlichen με noch die Nachtr ge.]

Zu den auf Steinen und Vasen berlieferten Inschriften
mit με kommen einige z. T. recht alte von Tansanias aus
Olympia beigebrachte hinzu. 5, 25, 13 — 8, 42, 10 (aus
Thasos) inoc μεν με Μίκωνοο Όνάτοκ έΗετέλεοοεν. 6, 10, 7
(δ. Jahrhundert) Κλεοοθένηο μ' άνέθηκεν ό ΤΤόντιοο & Έπώάμ-
Λ/ου. 6, 19, 6 (altattisch) Ζηνί μ' αγαλμ' άνέθηκαν. In dem
Epigramm bei Paus. 5, 23, 7 Zeile 3 και μετρεΐτ' 'Apicruuv
ήδέ Τελέοταο αύτοκααγνητοι καλά Λάκωνεο *έ'οαν verbessert F.
D mmler nach freundlicher Mitteilung καί με Κλειτορίοκ 'Api-
ciuuv κτλ. — Hierher geh ren auch die von Herodot 5, 59
und 5, 60 aus dem Ismenion beigebrachten Aufschriften Άμφι-
τρύων μ' άνέθηκεν *έών από Τηλεβοάων und Σκαΐοο πυγμαχέων
με έκηβόλψ Άπόλλωνι νικήοαο άνέθηκε, letztere die einzige
regelwidrige in dieser Gruppe, zudem, weil metrisch, nicht
schwer ins Gewicht fallend.

Auch die J ngern Epigrammatiker haben, wo sie das
altert mliche με f r ihre gedichteten Aufschriften anwandten,
sich mit auff lliger Strenge an die Norm gehalten: Kallimachus
Epigr. 23 (21 Wilamowitz), l ocric έμόν παρά οήμα φερειο
πόδα, Καλλιμάχου με κθι Κυρηναίου παΐδά τε και γενετή ν. 36
(34 W.), 1 τίν με, λεοντάγχ7 ώνα ουοκτόνε, φήγινον ό£ον θήκε.
50 (49 W.), 1 τήο Άγοράνακτοο με λέγε, Ηένε, κωμικόν οντωο
<χγκεΐοθαι νίκηο μάρτυρα του 'Ροδίου ΤΤάμφιλον. 56 (55), 1 τψ
με Κανωπίτη Καλλίατιον εΐκοοι μύΗαιο πλούοιον ή Κριτίου λύχ-
νον έθηκε θεψ. Fragm. 95 (Lacrtius Diog. 1? 29) Θαλήο με
τψ μεοευντι Νείλεω οήμου bibuuci, τούτο bic λαβών άρκτεΐον.
— Anthol. Pal. 6, 49 (Athen. 6, 232 Β) καί μ' έπι Πατρόκλψ
θήκεν nobctc VJKVC 'Αχιλλεύο. 6, 178, 1 δε'£αι μ' Ηράκλειο
Άρχεοτράτου ιερόν δπλον. — Abweichend, doch nur unbedeu-
tend abweichend 6, 209 l Βιθυνιο Κυθέρη με τεήο άνεθή-
χατο, Κυπρί, μορφήο εΐοιυλον λύγδινον εύΗαμενη. . 6, 239, 1
<:μήνεοο εκ με ταμών γλυκερόν θέροο αντί νομαίων γηραιόο
Κλείταιν οπεΐοε μελιοαοπόνοο. 6, 261, 1 χάλκεον άργυρέψ
με πανείκελον, Ίνδικόν ^ργον, δλπην — — πεμπεν γηθομενη
cOv φρενι Κριναγόρης. Dagegen wird f r 6, 138, 1 πριν μεν
Καλλιτέληο μ' ιορύεατο die berlieferung des Palatinus durch
das auf einem Stein zum Vorschein gekommene Original
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CIA. l, 381 = Kaibel 758 widerlegt, das kein μ' bietet.
Hieraus ergiebt sich auch f r 6? 140, l παιοι φιλοοτεφάνψ Σεμέ-
Xctc <μ'> άνέθηκε das von Hecker erg nzte μ' als berfl ssig.

Unsere Durchmusterung der Inschriften mit με ergiebt
also, dass dasselbe bei poetischer Fassung mit Vorliebe, bei
prosaischer so gut wie ausnahmslos au zweite Stelle gesetzt
wurde. Denn wenn wir IGA. 474 έ'γραφ' έμέ abteilen, Nau-
kratis l, 303 und 307, wo bloss ME bezw. EME berliefert
ist, als ganz unsicher bei Seite lassen, endlich Naukratis 2, 750
die vom Schreiber der Inschrift wirklich gemeinte Wortfolge
wiederherstellen, so bleiben nur IGA. 219 Χάρηο έ'οωκεν Εύ-
πλοίωνί με, was zwar nicht ein Vers ist, aber ein Vers sein
will, und Klein S. 51 Xaprrouoc έποίηοεν με brig. Letzteres
ist also die einzige wirkliche Ausnahme; um so n her liegt
die Vermutung eines Fehlers.

Andrerseits erh lt unsre Eegel noch weitere Best tigung^
Erstens dadurch, dass auch sonst in archaischen Inschriften,
in welchen das Denkmal oder der durch das Denkmal Geehrte
spricht, με die zweite Stelle hat: IGA. 473 (Rhodus) Κοομία
ήμί, αγε 5ε με Κλιτομίοκ. 524 (Cumae) = Inscript. Siciliae
ed. Kaibel 865 oc δ' αν με κλέψει, —. Zweitens (um dies
einem sp tem Abschnitt vorwegzunehmen) durch die analogen
lateinischen Inschriften: Manios med fefaJcedj Duenox med
feced, Novios Plautios med Romai fecid.

Besonders belehrend sind aber die paar Inschriften mit
έμε'. Zweimal steht dieses έμέ auch an zweiter Stelle: IGA.
20,8 (Korinth) Άπολλόοωροο έμέ άνέθ[ηκε] und Gazette ar-
chool. 1888 S. 168 Μεναΐοοκ έμ' έποί(/)ηοε Χάροτφ]. Aber
sechsmal steht έμέ anders: Klein S. 39 Έζηκίοκ έγραψε κάπόηοε
έμέ (Vers?) S. 40 ΈΗηκίοκ έγραψε κά(ι)ττοίη<:' έμέ (Vers?).
S. 51 Xapiraioc έποίηοεν 2μ' ευ. S. 82 Έρμογένηο έττοίηοεν
έμέ. S. 83 Έρμογένηο έποίηοεν ένέ (Hess έμέ). S. 85 Σακω-
νίδηο έγραψεν έμέ. Diese Stellen zeigen, dass die regelm ssige
Stellung von με hinter dem ersten Wort nicht zuf llig und d s&
sie durch seine enklitische Natur bedingt ist. [Vgl. noch die
Nachtr ge.]

III.
Wichtiger f r diese Frage (wie berhaupt f r jede ber

etymologische Spielereien hinausreichende Sprachforschung)
sind nat rlich die umfangreichern Texte der ionischen und
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der attischen Litteratur, vor allem wieder Herodot. So wenig
allerdings, als bei μιν und oi, hat er bei den brigen enkli-
tischen Pronomina die alte Regel festgehalten.

Im siebenten Buche des Herodot findet sich ccpeuuv 13 mal,
davon 6 mal an zweiter Stelle; cqn 70 mal, davon 46 mal an
zweiter Stelle: ccpeac 32 mal, davon 20 mal an zweiter Stelle;
ccpect l mal, nicht an zweiter Stelle. Also von 116 Stellen,
wo ccp-Formen vorliegen, folgen 72 der Regel, also ca. 62°/0.
Unvollst ndige Sammlungen aus den brigen B chern ergaben
ein analoges Verh ltnis.

Im Pronomen der zweiten Person haben wir in Herodot
VII. ceo einmal, regelm ssig; τοι (mit Ausschluss der F lle, wo
es deutlich Partikel ist) 45 mal, davon 18—20 mal an zweiter
Stelle; ce 16 mal, davon 10 mal an zweiter Stelle. — Im
Pronomen der ersten Person: μεο 3 mal, hiervon einmal regel-
m ssig; μοι 37 mal, davon 24 mal an zweiter Stelle, wenn
man 15, 6 έ'γνων be ταύτα μοι ποιητέα έόντα. 47, 8 φέρε
τούτο μοι άτρεκέωο είπε. 103,3 αγε είπε μοι hierher stellen
darf; με 6 mal, davon zweimal regelm ssig. Also in der
ersten und zweiten Person haben wir 58 mal regelm ssige,
50 mal regelwidrige Stellung.

Es ergiebt sich aus dieser Statistik zwar mit v lliger
Klarheit, dass die alte Regel bei Herodot nicht mehr ohne
weiters gilt, dass andere Stellungsregeln in Wirkung getreten
sind. Aber zugleich auch, dass trotz und neben diesen neuern
Regeln die alte Regel doch noch Kraft genug hat, um in
mehr als der H lfte der F lle die Stellung des Pronomens xu
bestimmen: freilich sind in dieser gr ssern H lfte die Beispiele
mit begriffen, wo f r das Pronomen die zweite Stelle im Satz
auch nach den J ngern Regeln das Nat rliche war.

Bei den Attikern lassen Zahlungen, die ich vorgenommen
habe, auf ein noch weiteres Zur ckgehen der alten Regel
schliessen. Aber unverkennbare Spuren derselben finden sich
in bestimmten Wendungen und Wortverbindungen auch noch
bei ihnen, wie bei Herodot und berhaupt den nachhomerischen
Autoren.

Jedem Leser der attischen Redner muss es auffallen, wie
h ufig der Aufforderungssatz, wodurch die Verlesung einer
Urkunde oder das Herbeirufen von Zeugen veranlasst werden
soll, mit και μοι beginnt, ja man kann sagen, dass wenn er
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berhaupt mit και beginnt und μοι enth lt, μοι sich ausnahms-
los unmittelbar an καί anschliesst. Ich ordne die Beispiele
nach der Chronologie der Redner, und die Wendungen nach
der Zeit des ltesten Beispiels.

καί μοι καλεί mit folgendem Objekt Andoc. 1,14. 1,28.
1,112. Lys. 13,79. 17,2. 17,3. 17,9. 19,59, 31,16. Iso-
crates 17, 12. 17, 16. 18, 8. 18, 54. Isaeus 6, 37. 7, 10. 8, 42.
10, 7. Demosth. 29, 12. 29, 18. 41, 6. 57, 12. 57, 38. 57, 39.
57,46. [Demosth.] 44,14. 44,44. 58,32. 58,33. 59,25.
59, 28. 59, 32. 59, 34. 59, 40. Aeschines l, 100. Oder mit
andrer Stellung des Objekts καί μοι μάρτυραο τούτων καλεί
Antiphon 5,56·, καί μοι απάντων τούτων τούο μάρτυραο καλεί
Andoc. 1, 127; καί μοι τούτοικ καλεί πρώτον Is us 5, 11.

καί μοι λαβε και άνάγνωθι mit folgendem Objekt Andoc.
l, 13. l, 15.

και μοι άνάγνωθι mit folgendem Objekt Andoc. l, 34.
l, 76. l, 82. l, 85. l, 86. l, 87. l, 96. Lysias 10,14. 10, 15.
13,35. 13,50. 14,8. Isokrates 15,29. 17,52. Isaeus 5,2
bis. 5, 4. 6, 7. 6, 8. [Demosth.] 34, 10. 34, 11. 34, 20. 34, 39.
43, 16. 46, 26. 47, 17. 47, 20. 47, 40. 47, 44. 48, 30. 59, 52.
Aeschines 3, 24. Oder mit andrer Stellung des Objekts καί
μοιτάο μαρτυρίας άνάγνωθι ταύταο (ταυταα) Isaeus 2,16. 2,34;
καί μοι τούτων άνάγνωθι την μαρτυρίαν [Demosth.] 50, 42;
καί μοι λαβών άνάγνωθι πρώτον τον Σόλωνοο νόμον Demosth.
57, 31. Ohne Objekt [Demosth.] 47, 24.

καί μοι άνάβητε μάρτυρες (oder τούτων μάρτυρες) Ly-
sias 1, 29. 1,42. 13,64. 16, 14. 16, 17. 32,27; contra Aeschi-
nem Fr. l (Orat. att. ed. Sauppe 2, 172, 26) bei Athen. 13,
612 F. Isokrates 17,37. 17,41; καί μοι τούτων άνάβητε
μάρτυρες Isokr. 17, 14; καί μοι άνάβητε δευρο Lysias 20,29;
καί μοι άνάβηθι Lysias 16, 13. Isokr. 17, 32.

καί μοι δευρ' ΐτε μάρτυρες Lysias l, 10.
καί μοι λαβε mit folgendem Objekt Lysias 9, 8. Isokr.

18, 19. 19, 14. Isaeus 6,16. 6, 48. 8, 17. 12, 11. Lykurg 125.
Demosth. 18, 222. 30, 10. 30, 32. 30,34. 31, 4. 36,4. 41,24.
41, 28. 55, 14. 55, 35. 57, 19. 57, 25. [Demosth.] 34, 7.
34,17. 44, 14. 48, 3. 58,51. 59,87. 59, 104. Aeschines 2, 65;
καί μοι πάλιν λαβε [Demosth.] 58, 49.

καί μοι άπόκριναι Lysias 13, 32.
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καί μ οι έπίλαβε το ύδωρ Lysias 23, 4. 23, 8. 23, 11.
23, 14. 23, 15.

καί μοι άναγίγνωοκε mit folgendem Objekt Demostlu
27, 8. [Demosth.] 35, 27.

καί μοι λέγε mit folgendem Objekt Demosth. 19, 130..
19, 154. 19, 276. 18, 53. 18, 83. 18, 105. 18, 163. 18, 218.
32, 13. 37, 17. 38, 3. 38, 14. [Demosth.] 34, 9. 56, 38.
Aeschines 2, 91. 3, 27. 3, 32. 3, 39.

καί μ οι φέρε το ψήφιομα το τότε γενόμενον Demostlu
18, 179.

Ab\veichend ist bios Aeschines 1, 50 και τελευταία ν be
μ ο ι λαβε την αυτού Μιογόλα μαρτυρίαν. Hier haben wir aber
nicht blosses καί, sondern και — b£. Und vor diesem δε', also
hinter καί, war ein stark betontes Wort erforderlich, somit μοι
unm glich.

Aber auch ausserhalb dieser rednerischen Wendung ist
καί μοι am Anfang von S tzen in der ganzen nachhomerischen
Litteratur merkw rdig h ufig (vgl. Blass zu Demosth. 18, 199),
Hier ein paar Beispiele; jedes Schriftwerk bietet solche,
Archilochus Fragm. 22 Bgk. καί μ' ούΥ ιάμβων ούτε τερπω-
λέων μέλει. 45 καί μοι ούμμαχοο γουνουμένψ ϊλαοο γενεί),
Sappho Fragm. 79 καί μοι —. Solon bei Aristoteles 'Αθη-
ναίων πολιτ. 14,3 Kenyon. γιγνώοκω, καί μοι φρενόο ενδοθεν
αλγεα κείται, πρεοβυτάτην έοορών γαΐαν Ίαονίαο. Theognis 258
καί μοι τουτ' άνιηρότατον. 1199 καί μοι κραΜην έπάτα£ε
μέλαιναν. Sophokles Elektra 116 καί μοι τον έμόν πέμψατ' άοελ-
φόν. id. Aapiccaioi Fragm. 349 Nauck καί μ οι τρίτον ρίπτοντι
Δωτιεύο άνήρ άγχου προοήψεν Έλατοο εν ^οκήματι. Herodot
7, 9α 7 καί μοι μέχρι Μα^ονίηο έλάοαντι οικείο ήντιώθη.
7, 152, 13 καί μοι τούτο το έποο έχέτω έο πάντα λόγο ν.
Euripides Medea 1222 καί μοι το μεν cov ^Kirobiuv ?οτω λόγου.
Thucyd. 1, 137, 4 καί μοι εύεργεοία οφείλεται. Aristoph.
Ran. 755 καί μοι φράοον. Ekkles. 47 καί μοι bom κατά
εχολήν παρά Tavbpoc έ^ελθεΐν μόνη. Plato Apologie 21 D καί
μοι ταύτα ταύτα έ^οΗε. 25 Α (= Gorg. 462 Β) καί μοι από-
κριναι. 31Ε καί μοι μη αχθεοθε λέγοντι τάληθή. Phaedo
60 C κα.ί μοι bom (seil. Αΐοωποο) — μυθον αν ευνθεΐναι.
63 Α καί μοι bom Κέβηο είο οέ τείνειν τον λόγον. (97 D
καί μοι φράοειν.) 98 C καί μοι έ^οΗεν (seil. ΆναΗαγόραο)
όμοιότατον πεπονθέναι. Sympos. 173 Β καί μοι ώμολόγει.
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 355

189 B και μ οι ecruj άρρητα τα ειρημένα. 218C καί μοι
φαίνη όκνεΐν. Gorgias 449 C καί μοι έπίδειΞιν αυτού τούτου
ποίηοαι. 482 Α καί μ οί έοτιν των έτερων παιδικών πολύ ήττον
εμπληκτοε. 485 Β καί μοι δοκεΐ δουλοπρεπέο τι είναι. 492 D
= 494 Β καί μοι λέγε. 499 C καί μοι Μοτέρ παίδι χρη.
Charmides 157 Β καί μοι πάνυ οφόδρα ένετελλετο. Sophistes
216 Β καί μοι δοκεΐ θεόο μεν άνήρ ούδαμιϊκ είναι. 233 D
καί μοι πειρώ προοέχων τον νουν ευ μάλα άποκρίναοθαι, wo
μοι vom regierenden Verbnm durch πειρώ getrennt ist. Leges
l, 642 C καί μοι νυν ή τε φωνή προοφιλήο υμών. Demosth.
18, 280 καί μοι δοκεΐο προελέοθαι. Philemon Fragm. 4, 4
Kock (2 S. 479) καί μοι λέγειν τουτ' έ'ατιν άρμοοτόν, Σόλων.
Kallimachus Epigr. 41 (40 Wilamow.), 5 καί μοι τέκν' έγένοντο
ου' αροενα. (Recht selten ist μοι an ein satzeinleitendes καί
n ich t angeschlossen: Plato Gorg. 485 C και πρέπειν μοι δοκεΐ.
486 D και ουδέν μοι δει αλληο βαοάνου. Demosth. 18, 246
και ταύτα μοι πάντα πεποίηται.) [καί μοι auch Eurip. Hippol.
377. 1373.]

Speziell geh ren zusammen als Beispiele sogenannter
Prodiorthose (Blass zu Demosth. 18,199) Plato.Apol. 20 E καί
μοι, ώ ανδρεο Αθηναίοι, μη θορυβήσντε. Vgl. die oben ange-
f hrte Stelle 31 E. Gorgias 486 A καί μοι μηδέν άχθεοθηο
Demosth. 5, 15 καί μοι μη θορυβήσ) μηδείο. 20, 102 καί
μ ο ι μηδέν όργιοθήο. Und diesen Stellen sind wieder ganz
hnlich, nur dass wir den Genetiv des Pronomens haben, De-

mosth. 18, 199 και μου πρόο Διόο και θεών μηδέ εΐο την
υπερβολή ν θαυμάοη. 18, 256 καί μου πρόο Διόο μηδεμίαν
ψυχρότητα καταγνψ μηδείο.

berhaupt ist die Neigung, das Pronomen an satzeinlei-
tendes καί anzuschliessen, nicht auf μοι beschr nkt. Gerade
καί μου findet sich auch noch Theog-nis 1366 καί μου παυρ'
έπάκουοον έπη. Aristoph. Ran. 1006 καί μου τα ατλάγχν'
αγανακτεί. Plato Apol. 22 D καί μου ταύτη οοφώτεροι fjcav.
Kepubl. l, 327 Β καί μου δπκθεν ό παΐο λαβόμενοο του ιμα-
τίου. Pannen. 126 Α καί μου λαβόμενοο τήο χειρόο

F r καί με erinnere ich an, die schon vorher aufgef hrten
Weih- und K nstlerinschriften, die es enthalten: IGA. 492. Ky-
prisch Deecke l, 71. Pausan. 5, 23, 7. Anthol. Pal. 6, 49. Vgl.
Kaibel 806 καί μ' &τεψε πατήρ (ε)καρίθμοκ έπεοι. Jungkyprische
Inschr. Deecke No. 30 καί με χθων ήδε καλύπτει. Dazu kommt
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356 Jacob W a c k e r n a g e l,

noch (Solon bei Aristot. Άθην. πολ. S. 30, l Kenyon. κάοόκουν
εκαοτοο αυτών ολβον εύρήεειν πολύν καί με κωτίλλοντα Xeiujc
τραχύν έκφανεΐν νόον.) Anakreon Fragin. 60 καί μ' έπίβωτον
κατά γείτοναο ποιηοειο. Hipponax Fragm. 64 καί με δεατότευυ
βεβρου λαχόντα λίοοομαι οε μη ραπί£εεθαι. Theognis 503 καί
με βιάται oivoc. 786 καί "μ έφίλευν προφρόνακ πάντεο έπερχό-
μενον. Sophokles Oed. Rex 72 καί μ' ήμαρ ήδη Ηυμμετρού-
μενον χρόνψ λυπεί τί πράοχει. (Herodot 3, 3δ, 7 φάναι ΤΤέροαο
τε λέγειν άληθεα καί με μη (ζωφρονέειν). Eurip. Alkestis 641
καί μ' ου νομί£ω παΐόα cov πεφυκέναι. Andromache 334
τέθνηκα τη crj θυγατρι καί μ' άπώλεοε. Med. 338 καί μ'
άπάλλαΕον πόνων. Helena (278 πόαν ποθ' η£ειν καί μ' άπαλ-
λά£ειν κακών.) 557 καί μ' ελών θέλει bo vai τυράννοιο. Orestes
796 καί με πρόο τύμβον πόρευοα πατρόο. 869 καί μ' έφερβε
coc δόμοο. Aristoph. [Eq. 862] an. (338 καί μ'άεφαλώο πανή-
μερον παΐοαί τε και χορευοαι.) [389 καί — με]. 916 καί με
τουτ' ετερπεν. Pint. 353 καί μ' ουκ άρέεκει. Demosth. 18, 59
κ α ί με μηοειο άπαρταν νομίο^ τον λόγον τήο γραφήε.

Pronomen der II. Person: Theognis 241 καί οε — νέοι
ανδρεο — αοονται. 465 καί coi τα οίκαια φίλ' έ'ετιυ. 692
καί οε ΤΤοοειοάων χάρμα φίλοιο άνάγοι. Herodot 7?1174 καί
το ι ταύτην την άτιμίην προοτίθημι έόντι κακώ και άθύμψ.
Eurip. Medea 456 καί c' έβουλόμην μένειν. Helena 1280 καί
c' ου κεναΐοι χέρα γήο άποετελώ. 1387 καί εε προοποιούμεθα
(Nauck και ce). Orestes 755 καί c' άναγκαΐον θανεΐν. 1047
καί c' άμείψαοθαι θέλω φιλότητι χειρών. Bacch. 1172 ορώ
καί οε δέΕομαι ούγκωμον. Aristoph. Eqnites 300 κ α ί οε φαίνω
τοΐο πρυτάνεαν. Pax 396 κ α ί οε θυαίαιοιν ιεραΐα —άγαλου-
μεν. 403 καί coi φράοω τι πράγμα. 418 καί co t (al. και
coi) τα μεγάλ' ήμεΐο ΤΤαναθήναι' ΑΗομεν. Plato Gorg. 4821)
καί cov κατεγέλα. 527 Α καί οε \cojc τυπτήοει TIC. Antliol.
Pal. 6? 157, 3 καί co i έπιρρέΕει Γόργοε χιμάροιο νομαίηε αίμα.
Vgl. das oben S. 344 angef hrte Fragin, lyr. adesp. 43 A
καί τ υ φίλιππον εθηκεν.

Pronomen der III. Person: Archilochus Fragm. 277 2
καί εφεαε δλλυ' ώατερ όλλύειε. 747 8 καί cqpiv θαλάccηc
ήχέεντα κύματα φίλτερ' ηπείρου γένηται. Mimnerm. Fragm. 15
καί μιν έπ' άνθρώπουε aEic έχει χαλεπή. Theognis 405 καί
οι έθηκε δοκεΐν. 422 καί εφ ι ν πολλ' άμέλητα μέλει. 732
καί cqpiv τούτο γένοιτο φίλο ν. 1347 καί μιν εθηκεν δαίμονα.
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 357

Herodot 4, 119, 2 καί οφεων έοχίοθηοαν αϊ γνώμαι. Eurip.
Or. 1200 καί νιν δοκώ. Bacch. 231 καί ccpac αδηραΐο
'άρμόοαο εν αρκυα παύοω — τήοδε βακχείαο. Kalliraach. Epigr.
14 (12 Wilamow.), 3 καί cqp tv άνιηρόν μεν έρεΐο έ'ποο, έμπα
δε λέΕειο.

Ein Beispiel f r καί με und eines f r καί οφεαο sei be-
sonders herausgehoben: Plato Gorg. 506 B καί με εάν έ£ε-
λεγχηε, ουκ άπεχθήεομαί coi. Herodot 6, 34, 12 καί ccpeac

)c ούοειο έκάλεε, έκτράπονται έπ' Άθηνέων. An beiden Stellen
ist das Pronomen aus dem Nebensatz, in den es geh rt, her-
ausgenommen und an καί angeh ngt. — brigens findet sich
καί mit folgendem enklitischem Pronomen auch bei Homer
.schon oft.

Auch noch ndern regelm ssig oder oft am Anfang des
Satzes stehenden Partikeln ist diese Attraktionskraft eigen:
:so ου, μη, γαρ, ει, εάν. Auch αλλά ist hier zu nennen: Ar-
chiloch. 58, 3 αλλά μοί ομικρόο TIC εΐη. 85 αλλά μ' ό λυα-
;μελή<:, ώταΐρε, οάμναται πόθοο. Alcaeus 55, 2 θέλω τι Λίπην,
αλλά με κωλύει aibuuc. Theognis 941 αλλά μ' έταΐροο εκλεί-
πει. 1155 αλλά μοι εΐη ζην από των ολίγων. Eurip. Or.
1323 αλλά μοι qpo oc τκ εΐ€ελήλυθ(ε). Aristoph. Ran. 1338
'(euripidisierend) αλλά μοι άμφίπολοι λύχνον αψατε. H ufig
ist αλλά μοι bei Plato (Apol. 39 Ε, 41 D, Phaedo 63 E, 72 D.
-Sympos. 207 C, 213 A. Gorgias 453 A, 476 B, 517 B u. s. w.).
^χλλά οε Theognis 1287, 1333. Eurip. Med. 759, 1389 u. s.w.

Ferner finden wir, wie bei Homer und Sappho, das en-
klitische Pronomen mehrmals sogar an einen Vokativ ange-
lehnt, wenn ein solcher erstes Wort des Satzes ist oder auf
das erste Wort des Satzes folgt: Hipponax Fragm. 85, l
.MoOca μοι Εύρυμεδοντιάδεα — έννεφ' —. Vgl. Fragm. lyr.
adesp. 30 A (Poetae lyr. ed. Bergk 3, 696) Moica μοι άμφΐ
.Σκάμανορον έύρροον αρχομ' άείδειν. Sophokles Antig. 544
,μήτοι καοιγνήτη μ' άτιμάοηο. Eurip. Heraclid. 79 ob' ώ 2ενοι
^ε, couc άτιμά£ων θεούο, έλκει. Helena 670 ό Aioc, ό Aioc, ώ
ιτόοι με παΐο Έρμαο έπέλαοεν Νείλω. Bacch. 1120 οίκτιρε b' ώ
^ιιήτερ με. Andromeda Fragm. 118 Ν. &xcov Αχοί με οι ν
φίλαιοιν γόου κόρον λαβείν. Aristoph. Thesmoph. 1134 μεμνηοο
ΤΤεροευ μ' ώο καταλείπει. Theokrit. 2, 95 εΓ άγε θεοτυλί μοι
;χαλεπάο νόαω εύρε τι μάχοο.

Verwandt damit ist die Anlehnung an einen vorausge-
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358 Jacob Wackernagel ,

schickten Imperativischen Ausdruck, wie im homerischen άλλτ

αγε μοι: Eurip. Bacch. 341 be po cou στέψω κάρα. Iphig.
Aul. 1436 παυεαί με μη κάκιίε, wo με zu κάκι£ε geh rt. Plato
Gorg. 464 Β φέρε δη coi, εάν δύνωμαι, οαφέοτερον άποοείΕω.
4950 ΐθι 5ή μοι, επειδή—, οιελου τάδε. Ion 535Β έχε δη
μοι τόοε είπε. Ebenso die Anlehnung an βούλει, wenn eine
1. Sing.Konjunktivi folgt: Eurip. Kyklops 149 βούλει οε γεύαυ.
Plato Gorg. 516 C βούλει coi όμολογήοω. 521D βούλει coi
ειπώ. Aeschines 3, 163 βούλει ce. θώ φοβηθήναι. — Im all-
gemeinen hnlich sind Plato Euthydem. 297 C νεωατί, μοι bo-
κεΐν, καταπεπλευκότι und Parmen. 137 Β τί ουν, ειπείν, μ οι
άποκρινεΐται.

fters finden wir nun aber ein solches Pronomen der
zweiten Stelle im Satz zu lieb von den W rtern getrennt, zu
denen es syntaktisch geh rt. Theognis 559 λωατά οε μήτε
λίην άφνεόν κτεάτεοα γενεοθαι μήτε οέ γ'έο πολλήν χρημοούνην
έλάεαι. Wieder anders Eurip. Iphig. Taur. 1004 ουδέ μ ει
θανεΐν χρεών. Aristoph. Lysistr. 753 ίνα μ7 ει καταλάβοι ό
τόκοο ετ' εν πόλει, τεκοιμι. Theokrit 2, 4 c μοι οιυδεκαταΐοο
αφ' ώ τάλαο ούδεποθ' ϊκει. Vgl. oben S. 357 ber καί με, και
οφεαο. — Bei Partizipien: Sophokles Antig. 450 ου γαρ τί
μοι Ζεύο ην ό κ ή ρ ύ ξ α ο τάοε. Eurip. Iphig. Aul. 1459 τίο
μ7 εΐοιν αΗων. Plato Gorg. 521 D πονηρόο τίο μ' έοται ό εί ο -
άγων. [Demosth.] 59, 1 πολλά με τα παρακαλουντα ην. (Vgl.
auch Kock zu Aristoph. Αν. 95). — Herodot 7, 235, 18 τάδε
το ι προοδόκα έ ο ε ο θ α ι . — Sophokles Antig. 546 μη μοι θά-
vrjc ου κοινά.

Leicht trennt das Pronomen verm ge derartiger Stellung
eng zusammengeh rige W rter. So finden wir bei Alkrnaii
26, l ου μ' ϊτι, παρθενικά! μελιγάρυεο ιμερόφωνοι, γυΐα φ^ρειν
δύναται und fragm. lyr. adesp. 5 (Poetae lyr. ed. Bergk 3,
690) ου μοι έΥ εύκελάοιυν ύμνων μέλει durch με, μοι die Par-
tikel ούκέτι zerrissen. hnlich Eurip. Orest. 803 ει ce μην
δειναΐαν οντά ουμφοραΐο έπαρκέοω. Plato Apol. 29Ε εάν μοι
μη οοκή. Phaedrus 236Ε εάν μοι μη εϊπηο, obwohl es sonst
stets ει μη, εάν μη in enger Verbindung heisst. Plato Gorgias
448 A ούδείο με πω ήρώτηκεν καινόν ουδέν. Auch Herodot
7; 153, 17 θωυμά μοι ων και τούτο γέγονεν geh rt hierher, da
sonst ων unmittelbar hinter dem ersten Satzwort zu stehen pflegt.

Ein attributiver Genetiv ist vom regierenden Wort getrennt
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1>ei Ion, wenn er zu Beginn seiner Τριαγμοί (bei Harpokration
;β. v. Ίων) sagt: αρχή be μοι του λόγου (Lobeck αρχή ίφέ
.μοι). hnlich Eurip. Medea 281 τίνος μ' £κατι γηο αποστέλ-
λεις. Helena 674 ά Aioc μ' αλοχοο ώλεοεν. 670 ό Διόο, ώ
πόα, με παΐο Έρμαα έπέλοκεν Νείλω. Thucyd. l, 128, 7
ει ουν τί οε τούτων άρέεκει f r τι τούτων οε. Andoc. 1, 47
ocouc μοι των ουγγόνων άπώλλυεν. Theokrit. 18, 19 Ζηνόο
το ι θυγάτηρ υπό τάν μίαν ΐκετο χλαΐναν. [Allerdings auch
έμέ so: Eurip. Heraklid. 687 ούδειο έ'μ' έχθρων προοβλέπων
*άνέΗεται.]

Ein attributives Adjektiv oder Pronomen oder eine Appo-
sition ist durch ein enklitisches Pronomen von dem Satzteil,
:zu dein es oder sie geh rt, abgetrennt: Herodot 3, 14, 34
δεςπότης ce Καμβύοηο, Ψαμμήνιτε, ειρωτα. 6, 111, 8 από ταύ-
της cqn τήο μάχηο — κατεύχεται ό κήρυΗ ΤΤλαταιευοι (durch
ΤΤλαταιευοι wird das weit abliegende cqn wieder aufgenom-
men). 7, 16a 2 τα ce καΐ αμφότερα περιήκοντα ανθρώπων κα-
κών όμιλίαι οφάλλουαν, wo τα mit αμφότερα, χε mit περιή-
κοντα zusammengeh rt. 9, 45, 16 ολίγων γαρ cqu ήμεράυν
λείπεται ατία. [Hippokrates] περί τέχνηο S. 52, 18 Gomp.
4υύτόο οέ μοι λόγοο και υπέρ των άλλων. Eurip. Medea 1013
πολλή μ* ανάγκη. Helena 94 Aiac μ; άοελφόο ώλεο' εν Τροία
θανών. 593 τούκεΐ με μέγεθοο των πόνων πείθει. 1281 φή-
jaac 5ε μοι έοθλοκ ένεγκών. 1643 biccol bi ce Διόοκοροι κα-
AoOciv. Orestes 167 Ελένη c; αδελφή ταΐοοε δωρεΐται χοαΐο.
482 φίλου μοι πατρόο έοτιν έκγονοο. 1626 Φοιβόο μ' 6 Λητουο

ic ob' έγγύο ων καλώ. Fragm. 911 χρύοεαι 6ή μοι πτ^ρυ-
περί νώτω. Rhesos 401 τίο γαρ οε κήρυΗ ή γερουοία Φρυ-

γών — ουκ έπίοκηψεν πόλει. Aristoph. Ran. 1332 (Euripides
nachbildend) τίνα μοι ούοτανον δνειρον πίμπειο. Ekkles. 1113

•αύτη τε' μοι δ&ποινα μακαριωτάτη. Plato Apol. 37C πολλή
,μένταν με φιλοψυχία έχοι. 40 C μέγα μοι τεκμήριον τούτου
Τ^γονεν. Phaedo 92C O TOC ουν eoi ό λόγοο έκείνω πώ€ Ηυν-
<ίοεται. Gorg. 456 Β μέγα δε coi τεκμήριον έρώ. 487 D ικα-
νόν μοι τεκμήριον έοτιν. 488Β τούτο μοι αυτό cacpuic biopi-
<ον. 493 D φέρε 5ή, αλλην coi εικόνα λέγω. 513 C δντινά
μοι τρόπον οοκεΐο ευ λέγειν. Phileb. 23 D τετάρτου μοι γέ-
νουο αυ προοοεΐν φαίνεται. Xenophon Hellen. 3, l, 11 6 άνήρ
coι ό έμόο και τδλλα φίλοό ην. Aeschin. 1, 116 δύο 5έ μοι
τήο κατηγορίαο είδη λέλειπται. Bion 9, 1 ά μεγάλα μοι Κύ-

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 12/14/16 10:39 AM



360 J a c o b W a ck e r n a g% e l,

πριο έθ' ύπνώοντι παρεατα. Leonidas Tarent. Anthol. Pal. Ίτ
660 Ξεΐνε, Συρηκόαόο το ι άνήρ τό6' έφίεται "Ορθών. Die zahl-
reichen Stellen, wo auf so eingeschobenes Pronomen zun chst
das Verbum folgt, wie Eurip. Heraclid. 236 τρκχαί μ' αναγ-
κά£ουαν ουμφοράο oboi. Plato Gorg. 463 B ταύτηο μοι οοκεΐ
πολλά — μόρια είναι. Kallimach. Epigr. l, 3 bouk με καλεί
γάμοο, will ich nicht alle auff hren, obwohl sie m. E. auch
hierher geh ren. In anderer Weise geh rt hierher Plata
Apol. 28 A δτι πολλή μοι απέχθεια γέγονεν και πρόο πολλούο
u. dergl.

Oder das Pronomen schliesst sich an den Artikel an.
Selten unmittelbar: Theognis 575—862 οι με φίλοι προοώου-
civ. 813 οι με φίλοι προυοωκαν. Theokrit 7, 43 τάν τοι Γ

έφα, κορύναν οωρύττομαι. Meist folgt dem Artikel zun chst
eine 'postpositive5 Partikel: Herodot l, 31, 10 οι be cqpt
βόεα ου παρεγένοντο. 1, 115, 8 οι γαρ με εκ τήο κώμης παΐ-
bee — έοτήοαντο βααλέα. 1, 207, 6 τα δε μοι παθήματα τα
έόντα άχάριτα μαθήματα γέγονε. 3, 63, 10 ό δε μοι μάγοο.
ταύτα ένετείλατο. Aristoph. Ekkles. 913 ή γαρ μοι μήτηρ βέ-
βηκεν άλλη. Plato Phaedrus 236 D ό be μοι λόγοο OPKOC έ'οται.
Sympos. 177 Α ή μεν μοι αρχή του λόγου έοτι κατά την Εύ-
ριπίδου Μελανίππην. Theokrit 5, 125 τα οέ το ι cia καρπό ν
ένείκαι. 1, 82 ά δε τ υ κώρα πάοαο ανά κράναο — φορείται
φοιτευο(α). (Siehe oben S. 344).

Oder das Pronomen lehnt sich an eine Pr position und
trennt sie dadurch von ihrem Kasus: Terpander Fragm, 2
άμφί μοι αυτέ δναχθ' έκαταβόλον άοέτω ά φρήν. Hymn, auf
Pan 1 άμφί μοι Έρμείαο φίλον γόνον έ'ννεπε MoOca. Rliesos
831 κατά με γαο £ώντα πόρευοον. Auf die Pr position folgt
zun chst noch eine Partikel Herodot 3, 69, 20 εν γαρ et τη
νυκτι ταύτη άναιρ^ομαι. Kallimach. Hynin. l, 10 εν b€ ce
ΤΤαρραοίη 'Ρείη τεκεν. Epigr. 2, 1 ες δε με δάκρυ ήγαΥεν.

Dazu der bekannte Fall, wo ein von wirklich gesetztem
oder zu supplierendem Verbum des Bittens abh ngiges ce zwi-
schen πρόο und den davon 'regierten5 Genetiv getreten ist:
Eurip. Ale. 1098 μη, πρόο ce του ατείραντοο αντομαι Διόο

hnlich Soph. Phil. 468. Oed. Col. 250. 1333. Eurip. Hiket.
277. (Dagegen Eurip. Med. 853 μη, πρόο γονάτων ce πάντωο
πάντη c' ικετεύομεν). Das Verbum des Bittens ist zu erg nzen
Soph. Trach. 436 μη, πρόο ce του κατ' άκρον Οίταΐον πάγον
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 361

Aioc κατοκτράπτοντοο, έκκλέψηο λόγον. Ebenso Eurip. Medea
324. Andromache 89. (Vgl. Iph. Taur. 1068.) In allen die-
sen F llen nimmt ce die zweite Stelle hinter der n chst voran-
gehenden Interpunktion ein; Soph. Phil. 468 πρόο νυν ce πα-
τρός Oed. Col. 1333 πρόο νυν ce κρηνών und Eurip. He-
lena 1237 Kpoc νυν ce γονάτων Til)vb(e), wo das enklitische
νυν noch vorgeschoben ist, bilden nat rlich keine Ausnahme.
Aus den ausserattischen Dichtern kommt hinzu Alkman Fr. 52
upoc be re των φίλων. Apollonius/ dem wir dieses Fragment
verdanken, scheint allerdings τε hier als orthotonisch zu be-
trachten, und ausschliesslich τυ als enklitische Akkusativform
f r das Dorische anzuerkennen. Aber enklitisches dorisches
τ€ wird gesichert durch die Worte des Megarers Ar. Ach. 779
πάλιν τ' άποκώ ναι τον Έρμάν ouoxbic, wo man, weil man eben
τέ nicht anerkennen wollte, sich gen tigt glaubte τυ mit un-
sch nem Hiatus einzusetzen. Besonders aber ist Kall n. Fr.
114 = AP. 13, 10 zu vergleichen: ποτί Te Zr^voc (der Cod.
Pal. ποτιτείηνοο) ίκνευμαι λιμενο^όπιυ; Bloomfield setzt un-
n tig das enklitische τυ. Immerhin f llt der von 0. Schneider
gegen ihn erhobene \7orwurf efoede err'avit' auf diesen selbst
und die von ihm vorgezogene Vulgata-Schreibung ποτι τέ Ζα-
voc mit der sinnlosen Orthotonese und dem falschen Genetiv
Zctvoc zur ck.

Ohne Bezugnahme auf die zwei letztgenannten Stellen
hat k rzlich Christ Philologische Kleinigkeiten M nchen 1891
S. 4 f. f r Pindar Olymp, l, 48 baroc δτι τ€ πυρ! &oicav
eic άκμάν μαχαίρα τάμον κατά μέλη die Meinung ge ussert,
dass das als Partikel wenig ansprechende τ€ als Akkusativ des
Pronomens zu nehmen sei, wie denn schon l ngst Bergk daf r
hat ce einsetzen wollen. Die Stellung von Te empfiehlt diese
Auffassung.

Aber auch gegen ber der Verbindung der Pr positionen
mit dem Verbum macht das alte Stellungsgesetz seinen Ein-
fluss geltend (Kr ger Dialektische Syntax 68, 48, -3). Man
durchmustere die folgenden Beispiele nachhomerischer Tmesis:
Alc us Fr. 95 &c μ7 e^acac άλγάυν. Anakrepn 50, l από μοι
Oaveiv γένοιτ(ο). Hipponax Fr. 31 από c' όλέ<ΐ€ΐ€ν >/Αρτ€μκ,
ce be κώπόλλων. Sophokles El. 1067 κατά μοι oacov. Phi-
loktet 817 από μ όλεΐο. Oed. Col. 1689 κατά μ€ 90vioc 3Αί-
bac ?λοι. Eurip. Herakles 1053 bia μ' όλ€ΐτ€. Hiket. 45 ανά
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362 Jacob Wackernagel ,

μοι τεκνά X cou. 829 κατά με πέοον γάο ελοι. Hippolyt 1357
δια μ' έ'φθειροκ. Bacch. 579 ανά μ' έκάλεοεν. Aristoph. Acharn.
295 κατά οε χώοομεν. Plut. 65 από c' όλώ κακόν κακιϊκ. Plato
Fhaedr. 237 Α £ύμ μοι λαβέοθε του μύθου. Kallimach. Epigr.
l, 5 ει b' αγε, ο5μ μοι βούλευοον. — Mit vorangehender Par-
tikel u. dgl.: Sophokles Philoktet 1177 από νυν με λείπετ'
ήδη. Eurip. Or. 1047 εκ τοί με τή£εκ. Aristoph. Vesp. 437
εν τί coι παγήοεται. 784 ανά τοί με πείθειο. Vgl. oben S. 338
die hnlichen Stellen mit viv. Wenn vereinzelt (Alc us Fr. 68
schrieb Bekker irrig τύφακ εκ c' ελετο φρεναο) das Pronomen
durch solche Tmesis nicht an die zweite Stelle gekommen
sein sollte, wird uns das nicht st ren.

IV.
Besondere Betrachtung verdienen μοι, τοί, (cqn), μεο —

μευ — μου, οεο — οευ — οου, οφεων als attribute Genetive. Dass
μοι, τοί, wie auch οι, die Genetivfunktion nicht erst nachtr g-
lich bernahmen, sondern entsprechend ihren indischen Korre-
laten m&j te, se von Haus aus besassen und mit dem Lokativ
nichts zu thun haben (vgl. Delbr ck Altind. Syntax S. 205),
betrachteich als sicher; dass die Genetivfunktion sich im Grie-
chischen nicht bloss bei Homer (siehe Brugmann Grundriss II
819. Verf. Berliner philol. Woch. 1890 Sp. 39) und den lo-
niern erhalten hat, ergibt sich zumal aus der Bemerkung von
Wilamowitz zu Eurip. Herakles 626 (cu τ' ώ γύναι μοι, ούλ-
λογον ψυχήο λαβε): "Das Drama dr ckt in der Anrede das
possessive Verh ltnis bei Verwandtschaftsw rtern durch den
Dativ aus, θύγατερ μοι, τέκνον μοι [Eurip. Ion 1399. Orestes
124. Iph. Aul. 613] γύναι μοι. Der Genetiv ist berhaupt
nicht blich; sein Eindringen, z. B. in der j disch-christlichen
Litteratur, vielmehr ein Zeichen des Hebeiertums".

Die nat rlichste Stellung f r diese Genetive schiene uns
die hinter ihren Substantiven. Bekanntlich findet sich nun
zwar diese recht oft, wie z. B. gerade bei den von Wilamo-
witz besprochenen vokativischen Verbindungen, aber daneben
als v llig gleichberechtigt die Stellung vor dem Substantiv
und dessen Attributen mit Einschluss des Artikels. Der Ur-
sprung dieser seltsamen Stellung wird klar, wenn wir die

ltesten Beispiele derselben pr fen. Schon Homer hat diese
Stellung A 273 και μεν μευ βουλειυν Εύνιεν. Ν 626 οι μευ
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 363

κουριοίην άλοχον και κτήματα πολλά μάψ' οϊχεοθ' άνάγον-
T6C. Ε 311 και μευ κλέοο ήγον 'Αχαιοί, ι 20 καί μευ κλε'ος
ούρανόν ϊκ€ΐ. (ι 405 ή μη TIC ceυ μήλα βροτών άέκοντοο έλαύ-
νει). μ 379 οι μευ oOc έ'κτειναν. ο 467 οι μευ πάτερ' άμ-
φεπε'νοντο. κ 231 και οευ φίλα γούναθ' ίκάνιυ. ω 381 τω
χέ οφεων γούνα τ' ελυοα hier berall so, dass sie durch un-
ser Stellungsgesetz bewirkt ist. Die sp tem haben sich dann
gestattet diese Genetive weiter vom Satzanfang zu entfernen,
aber die aus dem alten Stellungsgesetz folgende Voranstellung
dann doch noch vielfach beibehalten. Nachwirkungen des
urspr nglichen Zusammenhangs zwischen der Voranstellung
und dem alten Stellungsgesetz zeigen sich aber mancherlei.

Erstens nehmen die vorangestellten Genetive eben doch
h ufig die zweite Stelle im Satz ein. F r μοι, τοι verweise
ich auf Herodot 4, 29, 3 μαρτυρέει δε μοι τη γνώμη και
Όμηρου frroc. 7, 27, 8 oc τοι τον πατερά οωρηοατο. So-
phokles Trachin. 1233 ή μοι μητρι μεν θανεΐν μόνη μεταί-
Tioc. F r die eigentlichen Genetivformen auf folgende, die
Zahl der Belege nat rlich bei weitem nicht ersch pfende Bei-
spiele: Hipponax Fragm. 76 λαιμά δε οευ το χεΐλο ο . 83
λάβετε μευ θαίμάτια. Herodot 4, 80, 11 £χειο δε μευ τον
•αοελφεόν. 7, 51, 3 χύ δέ μευ ουμβουλίην £ν5ε£αι. Eurip.
Medea 1233 fie COD ου μφ οράο οίκτίρομεν. Helena 277 ή
μου vac τύχαο ώχει μόνη. Hiket. 1162 έθιγε μου φρενών.
Orestes 297 ου μου το οει νό ν και διαφθαρέν φρενών
ΐοχναινε. Aristoph. Eq. 289 κυνοκοπήαυ ο ου το νώτο ν. 709
όπονυχιώ ο ου τα ν πρυτανείψ οιτία . Pax 1212 άπώλεοάο μου
την τέχνη ν και τον βίον. Aves 139 καλιϊκ: γέ μου τον
υΐόν ώ Στιλβιυνίδη ουκ έκυοαο. Lysistr. 409 όρχουμένηο μου
τήο γυ ναικό ο derr^pac ή βάλανοο έκπίπτωκεν. Ranae 1006
και μου τα οττλάγχν ' αγανακτεί. Plato Apol. 18D birrovc
μου τού ο κ ατηγόρ ου ο γεγονέναι. 20Α ει μεν ο ου τω υ ι έ ε
πωλώ ή μόοχω έγενεοθην. Phaedo 89. Β καταψήοαο οΰν μου
την κεφαλήν. Alcaeus com. Fragm. 29 Kock έβί<χοέ μου την
γυναίκα. Aesehines 3, 16 άφομοιοΐ γαρ μου την cpiiciv TOIC
Σειρήαν. Theokrit 2, 55 τί μευ μ ε λα ν εκ χροόο αίμα — πε'-
πιυκαο. 2, 69 u. s.w. φράίεό μευ τό ν ' ερωθ 7 όθεν ΐκετο. 5, 4
τον μευ τάν ούριγγα πρόαν κλεψαντα Κομάταν. 5, 19 ου
τευ τάν ο ύ ρ ι γ γ α λαθών έκλεψε Κομάταο. 6, 36 καλά οέ μευ
ά μία χώρα. 15, 31 τί μευ το χιτώνι ο ν αρδειο. 15, 69
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364 J a c o b W a c k e r n a g· e l,

δίχα μευ το θ ε ρ ί ο τ ρ ι ο ν ήοη έοχιοται. 22, 10 οι be οφειυν
κατά πρύμναν άείραντεο μέγα κύμα.

Noch entschiedener ist der Einfluss unseres Stellungsge-
setzes in den ohnehin auff lligen Beispielen anzuerkennen, wo der
vorausgehende pronominale Genetiv vom regierenden Substanti-
vum durch andre Worte getrennt ist. Dies zeigt sich an dem τοι
Theokrits 7, 87 i&c τ ο ι έγών ένόμευον αν' ώρεα τοκ καλάο αΐ-
yac φωνάο είοα'ίων, wo Meinekes Bemerkungen zu vergleichen
sind. Ferner steht bei Homer an den in diese Klasse geh ri-
gen Stellen der Genetiv regelm ssig an zweiter Stelle: E 811
αλλά οευ ή κάματοο πολυάϊξ γ υ ΐ α οέουκεν ή νύ οέ που δέοο
κχει, wo die Stellung des Pronomens besonders bemerkenswert
ist. 1355 μόγιο 5έ μ ευ εκφυγεν ορ μή ν. Ζ 95 = Ρ 173 νυν
δε οευ ώνοοάμην πάγχυ φρένα c. T 185 χαίρω οευ Λαερτιάοη
τον μυθον άκούεαο. Κ311 θεά οέ μευ εκλυεν α ύ ο ή ο . Κ 485
οι μευ φθινύθουα φίλον κ ή ρ. (Nur π 92 ή μάλα μευ κατα-
bάπτετ' άκούοντοε φίλον ήτορ, wo μευ erst an dritter Stelle
steht, bildet eine, brigens nicht sehr schwer wiegende Aus-
nahme.) — Und wenn nicht regelm ssig, so doch beraus
h ufig nimmt auch bei den Sp tem ein so von seinem Sub-
stantiv abgetrennter pronominaler Genetiv die zweite Stelle
ein: Theognis 969 πριν ο ου κατά πάντα οαήναι ήθεα. Herodot
4, 119, 2 και οφεων έοχίοθηοαν α ϊ γνώμαι. Eurip. Helena
898 μη μου κατείπηο οψ κααγνήτψ πό οι ν . Bacch. 341 οευρό
ο ου στέψω κάρα. 615 ουδέ ο ου ουνήψε χ ε ί ρ α . Fragm.
687, 1 έμπλήοθητί μου πιών κελαι νό ν αίμα. 930 οΐμοι, bpa-
κιυν μου γίγνεται το ήμιου. Aristoph. Eq. 708 έΕαρπάοομαί
€ ου τοΐο ονυΕι ταντερα. Pax 1068 είθε ο ου είναι ώφελεν,
ώ λαίών, ούτωοι θερμόο ό πλευμών. Ran. 573 ok μου κατέ-
φαγεο τα φ ορτία. Plato Phaedo 117 Β ?uuc v co\) apoc εν
T O I C CKaXeci γενηται. Eepubl. l, 327 B καί μου οπόθεν
λαβόμενοο ό παίο του ι ματίου. Parmen. 126 Α καί μου λα-
βόμενοα τήο χ ε ι ρ ό ε . Demosth. 18, 199 καί μου μηδέ εΐο την
ύπερβ ολή ν θαυμάσ]. Theokrit2, 82 ώο μευ περί θυ μό ο ίάφθη.
Bion 6, 1 ει μευ καλά πέλει τα μ ε λ ύ ο ρ ι α [Menand. fr. 498],

Ganz Gleichartiges haben wir bei dem genetivischen l
getroffen (s. oben S. 337 f.). Und wie nun dieses auch mitten in
der regierenden Wortgruppe, d. h. hinter deren erstem Wort,
Stellung nehmen kann, so auch die von uns hier zu bespre-
chenden Formen. Und zwar a) im Anschluss an eine Partikel
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 365

Hipponax Fr. 62 οι bi μευ πάντεο όδόντεο dvroc εν γνάθοιο
κεκινέαται. Anakreon fr. 81 α\ οέ μευ φρένεο έκκεκιυφέαται,
Herodot 3? 102, 19 αϊ γαρ οφι κάμηλοι ίππων ουκ Ikcovec
είαν. 4, 202, 3 των δε οφι γυναικών τούο μα£οίκ άποτα-
μουοα. 9,50,7 οι τέ ςφεων όπέωνεο— άπεκεκληίατο. Aristoph,
Eq. 787 τούτο γέ τοί cou τουργον άληθώο γενναΐον και φίλο-
bημov. Theokrit 4, 1 τα! οε μοι αιγεο βόοκονται κατ' opoc
(Vgl. auch die bereits oben S. 359. 360 angef hrten Stellen mit
μοι Eurip. Or. 482, Aristoph. Ekkles. 913. 1113). b) unmittel-
bar hinter Artikel oder Pr position Herodot 7, 38, 12 cu
οέ, ώ βααλευ, έμέ έο τ(^ε ήλικίηο ήκοντα οικτίραο, των μοι
πα&ιυν παράλυοον ένα τήο οτρατιήο. Ganz ebenso kyprisch
(Deecke Nr. 26) ο μοι πόαο Όναατιμοο cmein Gatte ist Ona-
sitimos', was Hoflfmann Die griechischen Dialekte I 323 als
'sehr eigent mlich3 bezeichnet, w hrend Meister Die griechi-
schen Dialekte II 139. 140, sich sogar gen tigt glaubt, ein
neues Wort όμοίποαο cMitgatte' zu konstruieren1). — Dazu
aus den attischen Dichtern Eurip. Medea 144 bux μου κε-
φαλάο φλό£ ουρανιά βαίη. Hippolyt 1351 bid μου κεφαλάο
ςκχουο' obuvai. Heraclid. 799 ειο μου λόγοο coi πάντα οημα-
νεΐ τάbε. Aristoph. Lysistrate 416 ώ οκυτοτόμε, τήο μου γυ-
ναικόο τούο πόbαc. Vgl. Theokrit 5, 2 το μευ νάκοο έχθέο
έκλεψεν. Ausser am Satzanfang findet sich μου u. s. w. jeden^
falls h chst selten so eingeschoben^ und f r die Stellen, wo
es geschieht, wie z. B. Aristoph. Ran. 485 bείcαcα γαρ ειο
την κάτω μου κοιλίαν καθείρπυςεν, d rfen wir voraussetzen,
dass die am Satzanfang aufgekommene Einschiebung im Satz-
innern nachgeahmt wurde.

Die Stellung der barytonetischen, also urspr nglich en-
klitischen Pluralformen ήμιυν, ήμιν u. s. w. will ich angesichts
der Schwierigkeit sie an den einzelnen Stellen von den echt-
orthotonischen zu unterscheiden, hier nicht untersuchen (man
beachte immerhin IGA. 486 (Milet) [Έρ]μηαάνα£ ήμεαο άνέθη-
κεν [ό...], ganz wie sonst μ' άνέθηκεν und 482a 5 (Elephan-

1) Auf Wunsch des Herrn Dr. Meister bemerke ich, dass er
auf Grund von Wilamowitz' Anmerkung- zu Eurip. Herakles V. 626
(siehe oben S. 362) sch n l ngst zur richtigen Auffassung dieser
Worte gelangt war und vorgehabt hatte seine fr here Erkl rung

ffentlich zur ckzunehmen.
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tine) έγραφε δ'αμε νΑρχιυν Άμοιβίχου); Λνοΐιΐ aber m chte ich
daran erinnern, dass nach den Nachweisen Kr gers, dessen
ordnendem Scharfsinn wir ja berhaupt die feineren Gesetze
f r die Stellung* dieser Genetive verdanken, αυτού, αύτήο, αυ-
τών in anaphoriseher Bedeutung den gleichen Stellungsregeln
wie μου unterliegt. Zwar gilt dies nicht f r Homer, bei dem
sich die anaphorische Bedeutung und die Tonlosigkeit von
-αυτού erst anzubahnen beginnt, und der es daher auch an
Stellen, wo wir es mit eins wiedergeben, weit vom Satzanfang
stellt, wie z.B. B 347 ανυαο b' ουκ έ'<χεται αυτών. Ρ 546 δη
γαρ vooc έτράπετ' αυτού, (η 263 dagegen liegt in der gleichen
Wendung ein Nachdruck auf αύτήο). μ 130 γόνοο b' ου γίγνεται
αυτών, was einen sehr wertvollen indirekten Beweis f r un-
sere Stellungsregel liefert. Wohl aber ist bei den Attikern
<χύτου, αύτήο, αυτών gerade so gern dem regierenden Substan-
tiv vorangestellt wie μου, und dann gerade wie μου h ufig dem
Satzanfang nahe, z. B. Thycyd. l, 138, l έθαύμαοε τε αυτού την
διάν οια ν . 4, 109, 11 και αυτών την χ ω ρ ά ν έμμείναο τω
οτρατώ έοήου. PlatoGorg.448Ε έγκιυμιά£ειο μεν αυτού την τέχ-
νη ν. Und ebenso findet sich αυτού wie μου seinem Substantiv so
vorangestellt, dass es durch ein oder mehrere W rter davon ge-
trennt ist, und auch da, wie μου, gern an zweiter Stelle z. B. Eu-
rip. Heraclid. 12 έπε! γαρ αυτών γήο άπηλλάχθη πατήρ. Wer
endlich die von Stein zu 6, 30, 7 aufgef hrten herodoteischen
Stellen durchmustert, an denen αυτού zwischen Artikel und
Substantiv steht, wird an diesen allen (und ebenso auch l,
146, 10. l, 177, 3. 2, 149, 19. 7, 129, 3) αυτού an zweiter
Stelle finden, wobei ich 7, 156, 11 Μεγαρέαο τε τοίκ εν Σι-
κελίη, UK — προοεχώρηοαν, τοίκ μεν αυτών παχέαο — πολιή-
ταο έποίηοε mitrechne. Also ganz wie bei eingeschobnem μοι,
μου. Die Attiker sind hier freier: Isokr. 18, 52 γνακεοθέ την
αλλην αυτού πονήρίαν. Xenoph. Anab. 6, 2, 14 δπακ — αυ-
τοί και οι αυτών ςτρατιώται έκπλεύοειαν. Vielleicht kommt
f r das αυτού bei Isokrates wie f r das μου Aristoph, Ran.
485 (oben S. 365) in Betracht, dass der Genetiv sich nicht
an den Artikel, sondern an ein Attribut anlehnt.

V.
Bergaigne nimmt an, das in Abschnitt II—IV er rterte

Stellungsgesetz der enklitischen Personalpronomina sei bei den
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 36T

anaphorischen Pronomina entstanden; diese habe man gern
dem vorausgehenden Satze m glichst nahe ger ckt, um dadurch
die Verbindung mit diesem besser zu markieren. Von den
anaphorischen Pronomina sei dann die Stellungsregel auch auf
die Pronomina der ersten und zweiten Person tibergegangen,
und durch diese ihre Stellung nach dem ersten Wort des Satzes
und ihre Anlehnung an dasselbe seien die betr. Pronomina
enklitisch geworden (Memoires de la Societe de Linguistique
III 177. 178).

Diese Annahme hat wenig f r sich. Denn gerade was
bei oi, copiv nach Bergaigne die Stellung n chst dem Satzan-
fang beg nstigte, die Beziehung auf de.n vorausgehenden Satz,.
fehlt ja bei μοι, τοι. Dagegen wird die von Bergaigne ver-
worfene M glichkeit, dass "le langage s'est habitue a les con-
struire apres le premier mot, parce qu'ils etaient prives d'ac-
cent", als Thatsache durch den Umstand erwiesen, dass auch
ausserhalb des pers nlichen Pronomens die Enklitika dieser
Stellungsregel unterworfen werden. Schon K hner Griechische-
Grammatik I2 268 Anm. 8< bemerkt, "bei der freien Wortstel-
lung der griechischen Sprache darf man sich nicht wundern,,
wenn die Encliticae sich oftmals nicht an das Wort anschlies-
sen, zu dem sie geh ren, sondern an ein anderes, zu dem sie
nicht geh ren". In welcher Richtung diese Abweichungen
liegen, l sst K hner uner rtert. Aber s mtliche Beispiele, die
er a. a. 0. folgen l sst, erledigen sich aus unserm Stellungs-
gesetz.

Unter den deklinabeln Enklitika kommt bloss noch das
indefinite Pronomen in betracht. Sehr evident tritt bei die-
sem die Stellungsregel nicht zu Tage. Denn wenn man etwa
darauf Gewicht legen wollte, dass die altert mlichen Formen
του, τψ auf den attischen Inschriften ausser CIA. 4, 61* 15
— έχοντόο του, nur im unmittelbaren Anschluss an ei, εάν vor?
kommen (vgl. die Belege bei Meisterhans Grammatik der atti-
schen Inschriften2 S. 123 Anm. 1106), so gen gt es auf Thucy-
dides zu verweisen, der diese Formen an ganz beliebigen Stel-
len des Satzes bietet. Doch ist bei Homer die Neigung TIG
an den Anfang zu r cken unverkennbar. Man beachte, ausser
Serie nebst Zubeh r, ei τις, μη TIC, besonders folgende Stellen t ,
mit Losreissung zum geh rigen Nomen E 897 ei be τευ έ£
αλλού γε θεών. Θ 515 ίνα TIC α-υγέηα και άλλοc. N 464
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368 Jacob W a c k e r nage l,

€i πέρ τί ce κήο ο ο ικάνει (zugleich vor dem enklitischen ce!).
Ψ 331 ή τευ ςήμα β ρ ο τ ο ΐ ο πάλαι κατατεθνηώτος. γ 348 (—
<bc ύμεΐς παρ' έμεΐο θοήν επί νήα κίοιτε) ως τέ τευ ή παρά
ττάμπαν άνείμ ο ν ος ήέ πε νιχρ ού , η 195 μηδέ τι μεςςηγύς
γε κακόν και πήμα πάθηςιν. Mit Voranstelluug von TIC vor
ein sonst zur zweiten Stelle berechtigtes Wort (vgl. N 464)
TT 37 καί τ ι ν ά τοι παρ Ζηνός επεφραοε πότνια μήτηρ. λ 218
οτε τις κε θάνηοι (vgl. Hesiod Έργα 280 ει γαρ τις κ' έθέλη.
Peppm ller Berliner philolog. Wochenschrift 1890 Sp. 559).
Hierher geh rt das nicht seltene ως τίς τε statt ιϊκτε τις AYIC
z. B. P 657 βή b' ιέναι ως τίς τε λέων από μεςςαύλοιο.

Beispiele der ersten Kategorie lassen sich auch aus der
Folgezeit beibringen (K hner Gramm. II 572 Anni. 6): Theog-
nis 833 ουδέ τις ήμΐν αίτιος αθανάτων. 957 ει τι παθών
απ' έμευ αγαθόν μέγα μη χάριν oibac. 1192 αλλά τί μοι
Ζώντι γένοιτ' αγαθόν. 1265 ουδέ τιο άντ' αγαθών έοτι χά-
p ic παρά coi. Aeschyl. Fragm. 241 οοπω τιο 'Ακταίων' αθη-
poc η μ έ ρ α — επεμψεν ic οόμουο. Herodot 2, 23, 3 ου γαρ
τίνα έγωγε oiba ποταμόν Ώκεανόν έόντα. 7; 235, 9 αίεί
τι προοοοκών απ' αύτήο τοιούτο έοεοθαι. Eurip. Medea 283
μη μοί τι bpaojc πα^' άνήκε οτ ο ν κακόν. Elektra 26 μη
τ ψ λαθραίιυο τέκνα γεν ναίψ τέκοι. Helena 477 έοτι γαρ T I C
•εν bόμoιc τύχη. Thucyd. 1,10,1 ει τι των τότε πόλιο μα . Ari-
:stoph. Pax 834 καί τίο έοτιν ά οτήρ . Ran. 170 και γαρ τ ι ν'
-έκφέρουα τ ούτο ν ι νεκρό ν. Plato Phaedo 95 Β μη τιο ήμΐν
βα οκα νία περιτρέψη τον λόγον. 101 Α μη τίο coi ε ν ά ν τ ι ο ς
.λόγοο άπαντήςη. Sympos. 174 Ε καί τι &ρη αυτόθι γελ οί ο ν
παθεΐν. 218 Ε καί τίο έοτ' εν έμοι bύvαμιc. Gorg. 493 Α ήδη
του έγωγε και ήκουοα των ςοφών. Xenophon Hellen. 4,1,11
δταν τι TOIC φίλοιο αγαθόν εύρίοκω. 4,8,33 ει τί που λαμβά-
νοι Αθηναίων πλοΐον . Demosth. 18,18 αλλά τιο ην ά κ ρ ι τ ο ς
και παρά τούτοις και παρά τοις άλλοις ε ρις. 18,65 ην αν τις
κατά των έναντιωθέντων οΐς έπραττε ν εκείνος, μέμψις και κα-
τηγορία. Menander Fragm. 572 Kock δταν τι πράττης δςιον .
Fragm. lyr. adesp. 58 Bgk. (34, 706) αλλά τις άμμι δαίμων.
Dazu Plato Leges 3, 683 Β ει γουν, ω Ηένε, τις ήμΐν ύπό-
ςχοιτο θεός, wo zugleich auch noch die Anlehnung von τις
an den Vokativ Beachtung verdient, vgl. das oben S. 343 ber
Πάτροκλε μοι bemerkte. Aus Nachahmung derartiger Stellen
ist dann die Wortfolge von Stellen wie Thucyd. l, 106, l
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 369

και αυτών μέροο — icerrecev £c του χωρίον ιοιώτου zu erkl -
ren, wo mitten im Satze stehendes TIC von dem sp ter nach-
folgenden Satzteil durch andere W rter getrennt ist.

Und wie das homerische, dr ngt auch das nachhome-
rische TIC andere W rter von der ihnen zukommenden zweiten
Stelle weg. Aus der attischen Litteratur geh rt bloss etwa die
Tmesis Aristoph. Vesp. 437 εν τι coi παγήο'εται und Stellen
wie Plato Gorg. 520E δντιν' αν TIC τρόπον ibc βέλτιαχκ εΐη
hierher. Aber die Wortfolge TIC κε hinter dem Einleitungs-
wort eines Konjunktivsatzes, welche die epische Sprache (ab-
gesehen vom geinein blichen cric κε) nur in Einem homeri-
schen und Einem hesiodischen Beispiel kennt, ist im Dorischen
(nat rlich mit κα statt κε) geradezu die Regel. (Vgl. Ahrens
Dial. II 383). So im gortynischen Gesetz: 9, 43 αϊ TIC κα.
7, 13 αϊ τινά κα. 3, 29 (ebenso 6, 23. 6, 43. 9, 13) και τί κ'.
8, 17 καί μεν TIC κ'. 3, 9 δτι δε TIC κα. Abweichend 5, 13
= 17 = 22 αί 5ε κά μη TIC und 4, 14 φ δε κα μη τιο ή οτέγα,
wo μη das Indefinitivum attrahiert hat, sowie δπώ κά τιλ λη
10, 33. — Auf jungem kretischen Inschriften GIG. 3048 (=
Cauer2 123), 33 ει bd τι νέο κ α των όρμιιυμένιυν (ebenso 3049,
9, 3058, 13). 3048, 38 ει τίο κ α αγη (ebenso 3049, 14, 3058,
16). — Auf den Tafeln von Heraklea l, 105 και αϊ τινί κ α
αλλψ. 1, 117 και αϊ τινάο κα δλλουο. 1, 119 αί bd τινά
κ α γήρα — έκπέπυντι. 1, 127 και ει T I V ^ C κ α μη πεφυτεύ-
κωντι. 1, 128 αί 5έ TIC κα έπιβ^. 1, 151 αί δε TIC κα των
καρπι£ομένιυν αποθάνει. 1, 173 αϊ τινά κ α γήρψ — έκπέτωντι.
— Auf der Inschrift v. Orchomenos Dittenberger Syll. 178,10 και
ει τίο κα μη έμμονη. — Auf der Inschrift von Mykene Gollitz
3316, 8 αί bi τί κα πένηται. — Auf den korkyr ischen In-
schriften Coll. 3206, 25 ei b^ τί κ' Δυνατόν γένοιτο. 3206,
103 ει bi τί κα — μη όρθώο άπολογίΗωνται. 3206, 114 ει
Tivoc κ α αλλού boKfj. Dazu vielleicht Theokrit 2, 159 αί be
τί κά με — λύπη. (Siehe unten S. 372). .

Angesichts so konstanten Gebrauchs, dem ich, abgesehen
von den gortynischen Ausnahmen, wo teils μη im Spiele ist,
teils nicht ει vorhergeht, nur Epicharm S. 217 Lpr. (Athen. 6,
236 A) Z. 5 και κά TIC. άντίον <τι> λή τήνψ λέγειν und S. 281
Lor. (Athen. 2, 70 F) αϊ κά TIC έκτρίψαο καλώς παρατιθή νιν
als Gegenbeispiele entgegenstellen kann, scheint es naip klar,
dass auf der korkyr ischen Inschrift. 3213 Collitz (= GIG.
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370 J a c o b Wacke r nag el,

1850), 3 das tiberlieferte αϊ κα πάοχη nicht mit Boeckh in αϊ
κά <τι) πάοχη zu verbessern ist, sondern vielmehr in αϊ
<τί> κα ποκχη. brigens ist diese Stellungsgewohnheit nicht
bloss dorisch: Tafel von Idalion, Z. 29 om cic κε τάο /ρήταο
racbe λύοη. — Vgl. ferner Sophron bei Athen. 3,110 D άρτον
γαρ τιο τυρώντα τοΐο παιδίοιο ΐαλε, mit Trennung von αρτον
τυρώντα.

Endlich kann man die Frage aufwerfen, ob nicht die
von Herodot an den Prosaisten gel ufige Zwischenschiebung
von TIC zwischen den Artikel nebst eventuellem Attribut und
das Substantiv des zugeh rigen Genetivus partitivus (z. B. των
τίνα Λυοών, ec των εκείνων τι χωρίων, των άλλων τινοκ Ελλή-
νων) in S tzen aufgekommen sei, wo TIC dadurch an zweite
Stelle kam.

Die vom Indefinitum abgeleiteten Adverbia befolgen bei
Homer unser Gesetz ziemlich streng. In N TT P findet sich
που 14 mal, immer an zweiter Stelle, darunter beachtenswert
N 293 μη πού TIC ύπερφιάλωο νεμεοήσ] mit Trennung von μη
und τιο und N 225 αλλά που. — ποθι zweimal, N 630 αλλά
ποθι, Ν 309 έπι ου ποθι ελπομαι, wo noch ου vorhergeht. —
πωο neunmal, siebenmal an zweiter Stelle, dazu αλλ' ου π ωό
Ν 729. Ρ 354 — ποτέ viermal, zweimal an zweiter Stelle,
daneben N 776 άλλοτε bf\ π οτέ μάλλον έρωήοαι πολεμοιο μέλλω.
Π 236 ήμέν οή ποτ' έμόν frrroc έκλυεα εύΕαμενοιο. — πή nur
einmal (TT 110), korrekt. — πω f nfmal korrekt, dazu P 190
θεών b' έκίχανεν έταίρουα ώκα μάλ', ου πω τήλε, πόα κραιπ-
voici μεταοπών. Ρ 377 δύο 5' ου πω φώτε πεπύοθην. [Aus-
nahmen aus den ndern B chern verzeichnet Monro 2 S. 336 ff.]

Die nachhomerische Zeit verf hrt bei diesen Partikeln
recht frei. Reste des Alten liegen ausser in ήπου, οήπου, vor
in Stellen wie Theokrit 18, l εν π ο κ' άρα Σπάρτα —. Anti-
pater Anthol. Pal. 6, 219, 1 έ'κ ποτέ τιο φρικτοΐο θεάο οεοο-
βημένοο οΐετρω. (Nach solchen Mustern dann Pind. Pyth. 2,
33 δτι τε μεγαλοκευθέεοιν εν ποτέ θαλάμοιο. Leonidas AnthoL
Pal. 9, 9 ΊΗαλοε εύπώγων αίγόο πόαο έ'ν π ο θ' άλωη). Vgh
auch Plato Phaedo 73D άλλη που επιστήμη ανθρώπου και
λύραο. 101 Β ό αύτόο γαρ που cpo oc.

Viel .ergebnisreicher ist die Betrachtung sonstiger enkli-
tischer Partikeln. Zwar wenn τε und pa stets an zweiter
Stelle stehen (B 310 βωμού ύπάίΗαο πρόο ρ α πλατάνιοτον ορού-
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cev ist das Partizip einem Nebensatz gleichwertig), k nnte man
dies aus ihrer Funktion die S tze zu verbinden erkl ren. An-
dererseits entzieht sich γε jeder durchgreifenden Stellungsregel,
weil es an das Wort gebannt ist, auf dessen Begriff das Haupt-
gewicht der Bejahung f llt; h chstens k nnte man darauf
hinweisen, dass bei Thucydides mehrmals ein zu einem Par-
tizip geh riges γε nicht an dieses, sondern an ein fr heres
Wort angeschlossen ist (Stahl zu Thucyd. 2, 38, 1): 2, 38, l
άγώα μεν γε καν Guciaic διετηαοιο νομίζοντεο. 4, 65, 4 ούτω
τη γε παρούοη ευτυχία χρώμενοι. 4, 86, 2 πίοτεις γε διοούς
τάο μεγίοταο. Vgl. Demosth. 18, 226 &c γ' έμοι οοκεΐ statt
be ?μοιγε οοκεΐ. — hnliches wie f r γε, gilt f r περ.

Aber Eine konstant enklitische Partikel kann doch ge-
nannt werden, die, obwohl durchaus nicht der Satzverbindung
dienend, doch ganz unverkennbar Vorliebe f r die zweite Stelle
hat, n mlich κ ε (κ ε v, κ α). Schon G. Hermann De particula
αν (Opuscula IV) S. 7 deutet dies mit den Worten an: "κεν,
quae quod enelitica est ab incipienda oratione arcetur, etiam
ante ea verba, ad quorum sententiam pertinet, poni potest,
dummodo aliqua vox in eadem constructione verborum prae-
cesserit", und bringt als Beispiel H 125 fj κ ε μέγ'' οίμώ2ειε
γερών ιππηλάτα ΤΤηλεύο. Doch denkt Hermann nicht daran,
geradewegs der Partikel die zweite Stelle im Satz zu vindi-
zieren. Und selbst der neueste Gesamtdarsteller des homeri-
schen Gebrauchs von κε, Ε. Eberhard in Ebelings Lexikon,
behandelt dessen Stellung zwar auf fast sieben eng gedruck-
ten Spalten, aber ohne prinzipiell ber Hermann hinauszukom-
men, so sehr das von ihm selbst zusammengebrachte Material
ihn h tte auf die richtige Bahn bringen m ssen. So wenn
er im Anschluss an Schnorr hervorhebt, dass κε dem Verb
nur dann folge, wenn dieses an der Spitze des Satzes stehe,
und dem Partizip nur ψ 47 i&oOca κ ε θυμόν ίάνθηο, oder dass
sich die und die Verbindung von κε mit einem vorausgehen-
den Wort nur "in introitu versus" finde.

Allgemein anerkannt ist vorerst, dass in allen^ griechi-
schen Mundarten, die κε oder eine Nebenform desselben ber-
haupt besitzen, die Partikel dem einleitenden Pronomen oder
F gewort konjunktivischer Nebens tze ausnahmslos unmittel-
bar folgt, es sei denn, dass sich sonstige Enklitika oder Quasi-
Enklitika, wie τε, b4 γαρ, μεν, vereinzelt auch tie (siehe oben
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372 J a c o b W a c k e r n a g e l ,

S. 369), τύ (siehe oben S. 344) und τοι (Theognis 633 δ τ οί
κ' επί τον νόον έλθη) dazwischen dr ngen: oc κε, eic δ κε, ει
κε, αϊ κε, έπείκε, δτε κε (dor. δκκα), ειυο κε, δφρα κε, ULJC κε,
δ(π)πωο κε oder oc δε κε, ει δε κε u. dergl. (Doch Epicharm
S. 225 Lor. [Athen. 6, 236 A] Z. 10 αΐκα b' έντύχω TOIC
περιπόλοιο und Theokrit l, 5 αϊκα b' αίγα λαβή τήνοο γέραο
neben 1? 10 αϊ bd κ' άρέοκη u. s. vv.). Undenkbar scheint mil-
die von Ahrens f r Theokrit l, 159 vorgeschlagene, von Mei-
neke und Killer akzeptierte Schreibung αί b' έτι κά με — λύπη,
so dass αί von κα durch έτι getrennt w re. Der Zusammen-
hang hindert nicht das grammatisch einzig zul ssige αί bd τί
κά με einzusetzen und diese Stelle den oben S. 369 aufge-
f hrten mit TIC zwischen αί und κα einzureihen. (Gottfried
Hermann ει b' έτι καί με — λυπεί, was weniger anspricht.)

Ganz Entsprechendes zeigen nun aber die ndern Satz-
arten. Auch die Haupts tze und interrogativen Nebens tze
mit konjunktivischem Verb haben bei Homer κε ausnahmslos
an zweiter Stelle, so in N T T P an folgenden Stellen: TT 129
εγώ be κ ε λαόν άγείρω. Ν 742 (έπιφραοοαίμεθα βουλήν) ή κεν
ένι νήεοα πολυκλήια πέοιυμεν — ή κεν έπειτα παρ νηών έλ-
θωμεν. Ρ 506 ή κ' αύτόο ένι πρώτοιαν άλώη. Ebenso die
Futurs tze: P 241 ώο κε τάχα Τρώιυν κορεει κύνας ήδ' οιω-
νούς. Ρ 557 ει κ' Άχιλήοο άγαυου πιοτόν έταΐρον τείχει υπό
Τρώιυν ταχέεο κύνεο έλκήοουειν. Ρ 515 τα bέ κεν ΔΓι πάντα
μελήοει. (So auch sonst, und zwar auch auf die Gefahr hin
Zusammengeh riges zu trennen: Γ 138 τψ bd κε νικήοαντι φίλη
κεκλήοη ακοιτιο). Nicht anders ist der Gebrauch beim Optativ
und beim Pr teritum. In N TT P haben wir κε 28 mal an zwei-
ter oder so gut wie zweiter Stelle optativischer S tze (mit
Einschluss von N 127 &c ουτ' fiv κεν *Αρηο ovocarro μετελ-
θών ούτε κ' ^θηναίη und von P 629 ώ πόποι, i\br\ μεν κ ε —
γνοίη) und 7 mal an zweiter Stelle pr teritaler S tze. Diesen
35 Beispielen, worunter αλλά κεν Ν 290 [und dreimal in der
Odyssee] und καί κεν Ν 377. P 613 [und sonst noch oft, s.
Ebeling II 733] (vgl. καί μοι), ferner N 321 avbpi b<? κ ουκ
εϊΗειε μεγαο Τελαμώνιοο Aiac mit seiner Voranstellung von κε
vor die Negation besonders bemerkenswert sind, steht nur Ein
Gegenbeispiel gegen ber: P 260 των b; άλλων τίο κεν fjci
φρεαν ούνόματ' εϊποι, wo die Entfernung des fragenden TIC
von der ihm zukommenden Stelle am Satzanfang auch f r κε;
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 37&

das dein TIC nicht vorangehen durfte, eine Verschiebung nacji
sich gezogen hat.

Halten wir bei Homer weitere Umschau, so k nnen wir
namentlich konstatieren, dass die f r die konjunktivischen Ne-
bens tze anerkannte Regel, dass sich K€ an das satzeinleitende
Wort unmittelbar anschliessen soll, gerade so auch f r die
optativischen und indikativischen gilt, und c K€, oioc κ€, όθεν
κε, δτε κε, είο δ κε, εωο κε, όφρα κε, ώο κε, ει κε, αϊ κε bei
ihnen gerade so eng zusammenh ngen, wie bei den konjunk-
tivischen. Der Ausnahmen f r diese wie f r die sonstigen
κε-S tze sind verschwindend wenige: Ψ 592 ει και νύ κεν οί-
κοθεν άλλο μεΐίον έπαιτήοειαο, wo eben ει καί eine hnliche
Einheit bildet wie εϊπερ; vgl. N 58 ει καί μ ι ν. Sodann, wie-
derum wie bei μ ι v, mehrere Beispiele mit ου: Ξ 91 μυθον
ov ου κεν άνήρ γε bia οτόμα πάμπαν αγοιτο. α 236 έπει ου
κ ε θανόντι περ Obb' άκαχοίμην. b 64 έπει ου κ ε κακοί τοιούτε
τεκοιεν. θ 280 τα γ' ου κ ε TIG ούοέ iborro, und vielleicht noch
einige andere. Dann A 256 άλλοι τε Τρώεο μέγα κεν κεχα-
•ροίατο θυμψ. Eine viel seltsamere Ausn hme w re, zumal da
€i κε sonst immer zusammenbleibt, E 273 = θ 196 ει τούτω
κ ε λάβοιμεν, άροίμεθά κεν κλέοο έοθλόν. Aber schon zahlreiche
Herausgeber, zuletzt auch Nauck, haben hier das sinngem sse
γε eingesetzt. Um so auff lliger ist Naucks Schreibung γ 319
δθεν ουκ έλποιτό κ ε θυμψ έλθφεν gegen ber dem γε aller
Handschriften.

Auf den inschriftlichen Denkm lern der Dialekte, welche
κε, κα anwenden, kommt diese Partikel ausserhalb der bereits
besprochenen konjunktivischen Nebens tze nur selten vor, was
durch den Inhalt der meisten derselben bedingt ist. Aeoliseh
haben wir ein paar mal ific KC c. optat, kypriseh das sehr be-
merkenswerte τόκ κε lac τοκδε — 2£ο(ν)α αί/εί, also κε an
aweiter Stelle zwischen Artikel und Substantiv bei futurischem
Verbum (Tafel von Idalion Z. 30; vgl. Hoffmann Griech. Dia-
lekte I 70. 73, der gegen ber dem fr her gelesenen γε das
Eichtige erkannt hat), argivisch (Collitz 3277, 8) αϊ κ α bikac-
€αιεν, korkyr isch (Collitz 3206, 84) αφ' ου "κ' άρχ(ά) γένοιτο,
epidaurisch in der grossen Heilungsinschriift (3339 Collitz) auf
Z. 60 αϊ κα υγιή νιν ποιήοαι^ aber Z. M τούτον γαρ* οίώέ κα
ό εν Έπώαύριυι Άοκλαπιόα υγιή ποιήεαι buvaito, sowie bei
Isyll s (3342 Collitz) neben (Z. 26) ούτω τοί κ' άμιϊιν περιφεί-
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374 Jacob Wackernagel ,

δοιτ' εύρύοπα Zeuc im Vers, Z. 35 f. in Prosa ή λώιον οι κ α εΐη·.
άγγράφοντι τον παιάνα. Έμάντευοε λώιόν οι κ α εΐμεν άγγρά-
φοντι.

Ein bischen reicher an Beispielen f r κα sind bloss die
dodon ischen und die eleischen Inschriften. Und nun beachte
man, dass s mtliche mit τίνι θεών θύοντεο und hnlichem an-
fangenden und auf ein optativisches Verb ausgehenden Befra-
gungen des dodon ischen Orakels, wenn sie κα haben, dieses
unmittelbar hinter τίνι setzen und mit demselben also τίνι von
dem n chst zugeh rigen Genetiv trennen, ein deutlicher Beweis
f r den Drang von κα nach der zweiten Stelle: Collitz 1562,
1563, 1566, 1582a, 1582b, z. B. (1563) τίνι κα θεών [ή] ηρώων
θύοντεο και εύχ[ό](μ)ενο(ι) όμονοοΐεν έ[π]ι τώγαθόν. — hnlich
1572a τί κα θύοαο —.

Wenn Blass in der Inschrift 3184 Coll. (= 1564 Coll.)
τίναο θεών ιλαοκόμενοο λώιον και αμεινον πρόκχοι, die Partikel
κα, die allerdings hinter τίναο sicher nicht gestanden hat, an
einem Zeilenende hinter λώιον einschieben will, weil sie uner-
l sslich sei, so bersieht er, dass die dodon ischen Inschriften
den Optativ ohne κα mehrmals potenzial verwenden, z. B.
1562 B τίνι θεών θύοικα λώιον και αμεινον πρόκχοι και τάο
vocou παύοαιτο. 1583, 2 ή μη ν[α](υ)κλαρή(ν) λώιογ και αμει-
νομ πράοχοιμι. 1587a τίνα θεών f| ηρώων τιμαντι λώιον και
αμεινον εϊη. — Ausserhalb jener festen mit τίο beginnenden
Formel ist allerdings auf diesen Inschriften die Stellung von
κα eine freie: 1568, l ή τυγχάνοιμί κ α. 1573 — βέλτιόμ μοί
κ' εΐη.

Bei den eleischen Inschriften m ssen zun chst 1151, 12.
1154,7. 1157,4. 1158,2 ausser Rechnung fallen, weil hier
κα zwar berliefert, aber seine Stellung im Satz nicht erkenn-
bar ist; ebenso alle Beispiele mit erg nztem κα, ausser 1151,19,
wo die Stelle des zu erg nzenden κα wenigstens negativ fest-
gestellt werden kann. Es bleiben so 28 Beispiele: 21 bieten
κα an zweiter oder so gut wie zweiter Stelle, wobei ich
1149, 9 εν τήττιάροι κ' ένέχοιτο und 1152,7 εν ταΐ £εκαμναίαι
κ' ένέχοιτο mit einrechne; diesen 21 stehen bloss 7 Gegenbei-
spiele gegen ber. Das Gewicht dieser Zahlen wird verst rkt
durch die Beschaffenheit folgender Stellen: 1154,1 τοι £έ κ α
θεοκόλοι. 1154,3 πεντακατίαο κα δαρχμόκ. 1156,2 α οέ κα
*Ρράτρα. 1156,3 των οέ κ α γραφέων. 1158,1 ό οέ κα Ξένοο,,

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 12/14/16 10:39 AM
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an welchen allen κα den Artikel oder ein Attribut von seinem
Substantiv trennt. Dazu kommt 1157, 7 των £e προοτιΖαων
ού£έ κ α μΓ εΐη, wo κα zwar nicht an zweiter Stelle steht,
aber die Tmesis doch ein Dr ngen der Partikel nach dem
Satzanfang* verr t.

F r die nachhomerischen Dichter darf man trotz der
Sp rlichkeit der Belege Geltung der Regel bis an den Sehluss
des sechsten Jahrhunderts behaupten. Die Fragmente dier
vorpindarischen Meliker, wie. die der Elegiker vor Theognis
bieten κε, κα nur an zweiter Stelle (siehe bes. auch Xeno-
phanes 2, 10 ταύτα χ' απαντά λάχοι). Sappho Fragm. 66 ό
fc' "Apeuc φαιοί κεγ "Αφακτον αγην ist schlecht tiberliefert,
und Alcaeus 83 schreibt zwar Bergk: αϊ κ; emrjc, τα OeXeic,
<airroc> άκούοαιο <κε>, τα κ' ου θελοιο. Aber weder αύτόο
noch κε ist tiberliefert. Man wird jetzt andre Wege der Besse-
rung versuchen m ssen. Dann freilich die theognideische
Spruchsammlung, Pindar und Epicharm gehn von der alten
Norm ab: Theognis (neben Stellen wie 900 μέγα κεν πήμα
βροτοΐαν έπήν) 645, 653, 747, 765; Pindar fters; Epicharm
(gegen ber normalem Gebrauch S. 223, Busiris Fragm. l;
5. 264, Fragm. 33, l und S. 267 Vs. 12) S. 257, Fragm. 7,
1. S. 267, Vs. 9. S. 268, Vs. 16. S. 269, Vs. 11. S. 274,
Fragm. 53; Vs. 167 Mullach: wobei man die Frage nach der
Echtheit der einzelnen Stellen wohl auf sich beruhen lassen
kann.

Von den noch brigen enklitischen Partikeln θην, νυ, τοι
steht θήν bei Homer immer an zweiter Stelle (nat rlich mit
Einrechnung von Φ 568 και γαρ θην und 0448 ου μεν θην);
ebenso Aeschylus Prom. 928 cu θην & χρήίεκ, ταΟτ' έπιγλωοοφ
Aioc; ebenso bei Theokrit in den ererbten Verbindungen TU
θην l, 97. 7, 83 (vgl. Aeschylus a. a. 0.) und και γαρ θην
6, 34 (vgl. Φ 568), daneben noch in aTvoc θην 14, 43 und
ιτείρα θην 15, 62. Zweimal (2,114. 5, 111) hat Theokrit die
Regel verletzt. Vor ihm schon Epicharm Έλπίο S. 226 Lar.,
Vs. 2 καίτοι νυν γα θην ευιυνον αινεί ατον.

ν υ, νυν stehen bei Homer so gut wie immer an zweiter
Stelle, zu schliessen aus der Bemerkung bei Ebeling s. v.:
"particula ut est encliti a, ita ad vocem gravissimam quamque
se applicat." T 95 και γαρ οή νυ ποτέ Ζεύο αοατο rechne
ich nicht als Ausnahme. Umgekehrt f llt stark ins Gewicht)
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erstens dasg νυ ndern Enklitika, wie μοι, τοι, οι, ce, TIC, τι,
ποτέ, που (doch K 105,oca πού νυν έελπεται), περ, κεν regel-
massig vorangeht, und nur δε vor sich hat; dazu νυ γαρ Ν 257
neben γαρ νυ Ο 239. γαρ οή νυ Τ 95. Zweitens trennt e&

fters enge Verbindungen oder hilft solche trennen* Attribut
und Substantiv Θ 104 ήπεδανίκ 5ε ν υ τοι θεράπων. Τ 169
θαρεαλέον νυ τοι ήτορ ένι φρεείν. Ω 205 = 521 αδήρειόν νι>
τοι ήτορ. Artikel und Substantiv A 382 οι δε ν υ λαο\ θνήεκον.
Χ 405 ή οε ν υ μήτηρ τίλλε κόμην. Pr position und Substan-
tiv I 116 αντί ν υ πολλών λαών έετιν άνήρ. Gegen die Regel
verst sst, so viel ich sehe, nur α 217 uc οή έ'γωγ' δφελον
μάκαρόε ν υ τευ έμμεναι uloc άνέροε.

F r den nachhomerischen Gebrauch verweise ich auf
φέρε νυν, αγε νυν (Aristoph. Pax 1056), μη νυν, ferner auf
das zumal bei Herodot so oft an zweiter Stelle zu lesende-
μεν νυν, sowie endlich auf Sophokles Philokt. 468 πρ<κ νυν
cε πατρόε πpόc τε μητρόε — Ίκετηο Ίκνουμαι. Oed. Col. 1333
^poc νυν cε κρηνών και θεών όμογνίων αιτώ πιθε'εθαι. Eurip.
Helena 137 πρ<χ νυν cε γονάτων τών5(ε). Ferner auf So-
phokles Phil. 1177 από νυν με λείπετ' ήοη. Eurip. Hiket. 56
μετά νυν boc. Ygl. auch Lobeck zum Aias Vs. 1332. — Im
Kyprischen ist die Stellung von νυ freier: Tafel von Idal. 6
ή δυ/άνοι νυ. 16 ή δώκοι νυ. Ebenso im B otischen: Collitz^
488, 88 κή τη ούπεραμερίη ακουρύ νυ ένθιυ (= και αϊ ύπερη-
μεριαι άκυροι ^CTUUV). — Ob brigens in kypr. ονυ cchic>3, τόνυ
<chunc3>, arkad. τάνυ "hanc" die Partikel νυ enthalten sei,
scheint mir h chst zweifelhaft. Eher das υ von oikoc; vgl,
ark. τιυνί, ταννί.

Endlich noch ein Wort ber τοι, soweit es reine Par-
tikel geworden ist, f r das die Stellung nach unserer Regel
allgemein anerkannt ist; vgl. καίτοι, μέντοι. Darnach 1) Tme-
sis: Eurip. Herakles 1105 εκ τοι πέπληγμαι. Orestes 1047
εκ τ οί με τήΗεκ:. Aristoph. Vesp. 784 ανά τοι με πείθει.
2) Aristoph. Ekkles. 976 bia τοι cfe πόνουε έχω. Ferner mit
γαρ τοι Theognis 287 εν γαρ τ οι πόλει ώδε κακοψόγψ άνοάνει
ουδέν. Plato Phaedo 60 C περί γαρ τοι των ποιημάτων.
108D περί γαρ τοι γήε πολλά άκήκοα. 3) Sophokles Fragm»
855,1 ω παΐοεε, ή τ ο ι Κύπρκ ου Κύπρκ μόνον. Eurip. Fragnu
222 Ν.2 την τοι Δίκην λέγουει παΐδ' είναι Χρόνου. Aristoph,
Pax 511 οι τοι γεωργοί τουργον έΗελκουα. Plato Synipos.
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219 A ή το ι τήο iuavoiac δψιο. Ferner mit γαρ τοι Eurip.
Helena 93 το γαρ τ οι πράγμα ουμφοράν Ιχει. Plato Apol. 29 Α
το γαρ τοι θάνατον δεδιέναι. 4) Theognis 95 τοιουτόο τοι
έταΐροο (Bergk έταίρψ) άνήρ φίλοο. 605 πολλψ τοι πλεοναο
λιμού κόροο ώλεοεν ήδη avbpac. 837 biccai τοι TTOCIOC κήρεο
beiXoici βροτοΐαν. 965 πολλοί τοι κίβοηλοι — κρύπτουο(ι).
1027 ρηιδίη τοι πρή£κ: εν άνθρώποιο κακότητοο. 1090 Δειλών
τοι κραδίη γίγνεται όΗυτε'ρη. Aeschyl. Agam. 363 Δία τοι
Εένιον μέγαν αιδούμαι. Eur. Or. 1167. Plato-Sympos.* 218 Ε
άμήχανόν τοι κάλλοο u. s. w.

Attisch τοιγάρτοι ist auch ein Zeichen f r den Drang
der Partikel nach vorn. Bei Homer kommt τοιγάρτοι noch
nicht vor. Daf r haben wir noch mehrfach τοιγάρ εγώ τοι —
καταλέγω (oder ein anderes Futurum), wo eigentlich hinter τοιγάρ
leicht zu interpungieren ist: "weil es so (τοί = Instrumental
τω + ι?) ist, —". Nachhomerisch wurde dann τοι — und
ebenso ου ν — unmittelbar an τοιγάρ angeschlossen; τοιγάρτοι:
τοιγάρ — τοι = latein. utrumne: utrum — ne (siehe unten).

VI.
Dicht neben die Enklitika stellt sich eine Gruppe von

W rtern, die Kr ger passend postpositive Partikeln nennt, weil
sie gerade so wenig wie die Enklitika f hig sind an der Spitze
eines Satzes zu stehen: αν, άρ, δρα, αυ, γαρ, bi, δήτα, μεν,
μην, οδν, τοίνυν. Woher diese hnlichkeit mit den Enklitika
herr hrt, habe ich hier nicht zu untersuchen. Doch seheinen
verschiedene Momente in Betracht zu kommen: eine dieser
Partikeln, n mlich a , k nnte urspr nglich wirklich enklitisch
gewesen sein, da sie dein altindiscten Enklitikum u etymolo-
gisch entspricht, was ich gegen ber Kretschmer KZ. XXXI364
festhalte. Sodann setzt sich τοίνυν aus zwei Enklitika τοι
νυν zusammen. Das Urspr ngliche war jedenfalls z. B. αύτόο
τοί νυν. Seit wann man autoc τοίνυν sprach, l sst sich nicht
mehr ermitteln. Bei ndern l sst sich denken, dass sie erst
allm hlich postpositiv geworden seien, gerade wie im La-
teinischen enim und nach dessen Vorbild sp ter namque
(itaque nach igitur). So wird man αν kaum von der lateini-
schen und gotischen Fragepartikel an trennen k nnen, und die
ist in beiden Sprachen pr positiv. Man wird wohl sagen
d rfen, dass im Griechischen die Partikel durch den Einfluss
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von κε, mit dem sie bedeutungsgleich ge\yorden war, von der
ersten Stelle im Satz weggelenkt ..und postpositiv geworden sei.
Vor unsern Augen vollzieht sich eine derartige Wendung bei
δη, das bei Homer und bei den seiner Sprache folgenden
Dichtern den Satz einleiten kann, aber schon bei Homer ent-
schieden postpositiv zu werden beginnt und dies in der Prosa
ausschliesslich ist.

Nun liegt aber bei beiden Arten von postpositiven Par-
tikeln, sowohl bei den von Haus aus enklitischen wie αυ, als
bei den unter den Einfluss eines Enklitikums getretenen wie
αν, die Frage nahe, ob sie an der speziellen Stellungs-
regel der Enklitika, wie sie sich bei unserer Betrachtung* her-
ausgestellt hat, Anteil nehmen. F r diejenigen unter ihnen,
die der Satzverkn pfung· dienen, berhaupt f r alle ausser αν,
ist wohl anerkannt, dass sie dies thun, und bekannt, class sie
gerade so wie die eigentlichen Enklitika verm ge der Stel-
lungsregel oft Tmesis und hnliches bewirken z. B. Sophokles
Antig. 601 κατ' α υ νιν φοινία θεών των νερτερων άμα κοπίο.
Eurip. Herakles 1085 αν' αυ βακχεύοει Καδμείων πόλιν. H ufig
tritt ουν zwischen Pr position und Kasus, zwischen Artikel und
Substantiv. Ganz rcgelm ssig thut dies οέ, bei dem berhaupt
die Regel am sch rfsten ist, da es vor allen Enklitika und
Enklitoiden den Vortritt hat und nur usserst selten an dritter
Stelle steht. Bei den ndern erleidet die Regel gewisse Ein-
schr nkungen: αρά folgt etwa einmal erst dem Verb z. B. E 748
Ήρη οέ μάοτιγι θοώο έπεμαίετ' α ρ' I'TTTTOUC. Herodot 4, 45, 21
πρότερον bfc ην α ρ ά άνώνυμοο. Ούν wird gern von der mit
einem Verb verbundenen Pr position attrahiert und tritt dann
zwischen sie und das Vcvbum: so beraus oft bei Herodot
und Hippokrates; Hipponax (?) Fragm. 61 έο:πε'ρηο καθεύδοντα
απ' ου v εδυοε; Epicharm S. 225 Lor. (Athen. 6, 236 A) V.
76: τήνψ κυ5ά£ομαί τε κάπ' ων ήχθόμαν. Melanippides bei
Ath. 10, 429 C τάχα οή τάχα τοι μεν απ' ων δλοντο. Sehr
frei ist die Stellung von οή.

Eine Sonderstellung nimmt αν ein. Gottfried Hermann
lehrt Opusc. 4, 7 ccav cum non sit enclitica et tarnen ihitio
poni nequeat, apertum est poni earn debere post eorum aliquod
vocabulorum, ad quorum sententiam constituendam pertinet",
und stellt v in scharfen Gegensatz zu κε. Schon bei Homer
trete der Unterschied der Stellung an den beiden Beispielen
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ή κε μέγ' οίμώ£ειε, wo κε unmittelbar auf fj folge, und ή c' αν
τιοαίμην, wo sich αν erst an das zweite Wort, οε, anschliesse,
deutlich hervor. Dieser Unterschied zwischen αν und κεν
niuss uns tiberraschen. Wenn die Annahme richtig ist, dass
αν durch den Einfluss von κε postpositiv geworden ist, so
k nnen wir f r αν keine andre Stellung als die von κεν er-
warten.

Ist aber der von Hermann behauptete Gegensatz wirk-
lich vorhanden? Jedenfalls nicht in einer umf nglichen Kate-
gorie von S tzen, den Nebens tzen mit konjunktivischem Ver-
bum. Denn hier ist unmittelbarer Anschluss an das satzein-
leitende Wort bei αν ebenso unbedingte Regel wie bei κε(ν).
Hierbei gilt eric als Worteinheit; ebenso όποΐόο TIC: Plato
Phaedo 81 E οποί' δττ' αν και μεμελετηκυΐαι τύχιυα. Xeno-
phon Poroi l, 1 ό π ο ι ο ι τινεχ αν οι προοτάται ώα. Ferner
gehen gewisse Partikeln, die selbst an den Satzanfang dr n-
gen, n mlich γαρ, γε, δε, μεν, -περ, τε dem v regelm ssig
voran, vereinzelt auch οή z. B. Plato Phaedo 114 B l 5ε 5ή
αν boHujci διαφερόντυικ προκεκρίεθαι, μέντοι ζ. Β. Xenophon
Cyrop. 2, l, 9 οι γε μέντ' αν αυτών φεύγιυα, ουν ζ. Β. Ari-
stoph. Ran. 1420 όπότερ ο ο οδν αν τη πόλει παραινέοειν
μέλλει τι χρηοτόν, (wiewohl Herodot an einigen Stellen dem. fiv
auch vor μεν und οέ den Vortritt l sst l, 138, 5 6c δ v δε των
οκτώ ν λεπρή ν — Ιχη. 3, 72,25 c αν μεν νυν των πυλωρών
εκών παρίη. 7,8*3 c αν οέ Ιχων ήκη. 7,8^3 c v bk
Ιχιυν ήκη). Aber vor allen ndern W rtern hat fiv den Vor-
tritt. Die nicht entschuldbare Ausnahme Antiphon 5, 38 καθ'
ων μηνύη αν TIC hat M tzner l ngst aus dem Oxoniensis, wel-
cher καθ' ων δ ν μηνύη TIC schreibt, berichtigt. Um so unbe-
greiflicher ist noch in der zweiten Ausgabe der Fragm. Trag,
von Nauck unter Euripides Fragm. 1029 den Versen 2u be-
gegnen αρετή b' δαμπερ μάλλον αν χρήεθαι -θέλης,· τοεψοε-
μείίων γίγνεται καθ' ήμέραν. F r das fehlerhafte μάλλον ιαν
vermutet D mmler αν πλέον. Oder ist θέληο in θέλο^ zu
ndern? — Sicherer scheint mir die Heilung einer dritten

Stelle mit f lsch gestelltem αν: Aristoph. Ran. 259 όπόοον
ή φάρυτΕ v ημών χανδάνη. Es ist einfach umzustellen ή
φάρυτ? όπό^ν αν ημών, wodurch die Responsioh mit Vers
264 ουδέποτε* κεκράίομαι γαρ nicht schlechter wird. Ganz eng
ist der Anschluss von αν an das F gewort geworden in ion. fjv,^
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att. αν, woraus durch nochmaligen Vortritt von ei das gew hn-
liche εάν entstanden ist, in δταν, έπεώάν, έπάν = ion. έπήν,
wo dann die M glichkeit auch nur eine Partikel dem αν vor-
zuschieben wegf llt.

Aber auch in den ndern Satzarten ist urspr nglich
zwischen den Stellungsgewohnheiten von αν und denen von
xe(v) kein wesentlicher Unterschied zu bemerken. In Haupt-
s tzen wie in indikativischen und optativischen Nebens tzen
finden wir bei Homer auf αν die Stellungsregel der Enklitika
angewandt. Nur in wenigen F llen entfernt sich αν etwas
weiter von der Regel. Erstens hinter ου: A 301 των ουκ αν
τι qpepoic. B 488 πληθύν b' ουκ αν εγώ μυθήοομαι ούο' όνο-
μήνιυ. Γ 66 εκών 6' ουκ αν τιο ελοιτο. Ο 40 το μεν ουκ
αν εγώ ποτέ μάψ όμόοαιμι. Ρ 489 έπει ουκ αν έφορμηθέντε
γε νώϊ τλαΐεν έναντίβιον <:τάντεο μαχεοαοθαι "Αρηι. Nun haben
wir schon fr her wiederholt beobachtet, dass die Negationen
gern die Enklitika hinter sich nehmen. Und wenn bei κε
diese Erscheinung weniger zu Tage tritt als bei civ, so darf
an Ficks Bemerkung erinnert werden, dass das berhaupt im
berlieferten Text auffallend h ufige ουκ αν mehrfach an die

Stelle von ου κεν getreten scheine. (Doch siehe hiergegen
Monro A Grammar of the Homeric Dialect 2. Ausg. S. 330).
Dazu kommen noch drei weitere Stellen, eine mit και αν:
E 362 = 457 c νυν γε και αν Δύ πατρι μάχοιτο, w hrend
Ξ 244 f. άλλον μεν κεν έγυυγε θεών αίειγενετάυυν ρεΐα κατευνή-
οαιμι και αν ποταμοΐο ρεεθρα Ωκεανού das και αν als neuer
Satzanfang betrachtet werden kann. Eine mit τάχ' αν: Α 205
fjc ύπεροπλίηα τα χ' αν ποτέ θυμόν όλέοα]. (Vgl. τάχ' αν am
Satzanfang β 76 τάχ' αν ποτέ και TICIC εϊη.) Endlich eine
mit TOT' &v (vgl. τότ' v am Satzanfang Σ 397, Ω 213, ι 211):
X 108 έμοί δε τότ' αν πολύ κέροιον εϊη. Diese paar Stellen
gen gen doch gewiss nicht, um Hermanns scharfe Trennung
von αν und κε(ν) zu rechtfertigen. Sein eigenes Beispiel ή c'
αν τκαίμην gegen ber ή κε μεγ' οίμώΗειε besagt nichts, da
c(e) enklitisch ist. Und aus ει περ αν gegen ber H 387 αϊ κε
περ υμμι φίλον και ήού γένοιτο lassen sich nat rlich eben-
falls keine Folgerungen ziehen. Vergleiche berdies die frei-
lich bestrittenen Verbindungen όφρ' αν μεν κεν, ουτ' αν κεν.

Die nachhomerische Litteratur hat αν streng nach der
alten Regel in den konjunktivischen Nebens tzen. Schwan-
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kender ist der Gebrauch bei Nebens tzen mit anderm Modus.
Doch haftet auch hier fiv in gewissen F llen fest am Einlei-
tungswort. Besonders in betracht kommen die Verbindungen
be αν, OTTUJC fiv, ώεπερ v.

Am klarsten ist der Sachverhalt bei den mit be und
δπακ beginnenden, den Optativ oder Indikativ mit v enthalten-
den Final- und Konsekutivs tzen, dank den Sammlungen, die
f r die erstem Weber angelegt und publiziert hat (Weber Die
Entwicklungsgeschichte der Absichts tze [Beitr ge zur histo-
rischen Syntax der griechischen Sprache herausgegeben von
M. Schanz II] l und 2). In solchen S tzen haben wir be fiv
in unmittelbarer Folge nicht bloss bei Homer (z. B. p 562
be δ ν πύρνα κατά μνηετήραε άγείροι) sondern auch Archiloch.

Fragm. 30 be αν και γέρων ήράεεατο und Fragm. 101 be
αν ce θιυϊή λάβοι. Pindar Olymp. 7., 42 be αν θεφ πρώτοι
Kncaiev βωμό ν. Sophokles bei Aristoph. Aves 1338 be S v
ποταθείην. Herodot l, 152, 4 be a v πυνθανόμενοι πλεΐετοι
ευνέλθοιεν Σπαρτιητέων. Ebenso 5, 37, 9. 7, 176, 20. 8, 7, 2.
9, 22, 18. 9, 51, 14. [Andocides] 4, 23 ibc a v μάλκτα τον
υιόν έχθρόν εαυτοί και τη πόλει ποιήεειε. Plato Phaedo 82 Ε
be αν μάλκτα αύτόε 6 οεδεμένοε Ηυλλήπτωρ εϊη του οεδ&θαι.

Sympos. 187 D TOIC μεν κοεμίοκ των ανθρώπων, και be δ ν
κοεμιώτεροι γίγνοιντο οι μη πω δντεε, οεΐ χαpίZ;εcθαι. 190 C
δοκώ μοι — έχειν μηχανή ν, ώε S ν εΐεν άνθρωποι και παύεαιντο
τή€ aKoXaciac. Demosth. 6, 37 ac b' v έ£ετα€θείη μάλκτ'
άκριβώε, μη γένοιτο, wo das be αν doch wohl konsekutiv zu
nehmen ist. Sehr h ufig bei Xenophon, dem einzigen attischen
Prosaisten, der h ufig be mit fiv und dem Optativ in rein
finalem Sinne verbindet. Von den siebzehn bei Weber S. 83 ff.
aufgef hrten Belegstellen haben vierzehn v unmittelbar hinter
be, nur drei davon getrennt, final Cyrop. 5, l, 18 be μηδενόε

αν οέοιτο. 7, 5, 37 be δτι ίίκκτα v έπιφθόνοκ επάνκκ τε
και εεμνόε φανείη, konsekutiv Sympos. 9, 3 tbc n c αν ?γνω,
δτι άεμενη ήκουεε: die ersten und einzigen F lle, wo die den
Zusammens.chluss von be und fiv verlangende Tradition durch-
brochen ist. Allerdings kommen nach der handschriftlichen

berlieferung noch zwei euripideische Verse hinzu: Iphig.
Taur. 1024 be οή CKOTOC λαβόντεε έκεωθεΐμεν αν und Iphig.
Aul. 171 Αχαιών ετρατιάν ώε ϊδοιμ' fiv. Aber der erstere
Yers ist seit Markland den Kritikern verd chtig, und im
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zweiten schreibt man jetzt allgemein ακ έαοοίμαν [PL Gorg.
453 C ούτω προΐη, ibc μάλκτ' αν — ποιοίη ist be relativ.]

Noch fester ist die Verbindung δπακ αν in solchen S tzen:
Aeschylus Agam. 362 δπακ αν — μήτε προ καιρού μήθ' υπέρ
αοτριυν βέλοο ήλίθιον οκήψειεν. Herodot l, 75, 16 O K U U C αν
το οτρατόπεοον ιδρυμένον κατά νώτου λάβοι. Ebenso l, 91, 7.
1, 110, 16. 2, 126, 7. 3,· 44, 5. 5, 98, 20. 8, 13, 9. —
Thucydides 7, 65, 1 δπακ αν άπολιεθάνοι και μη εχοι άντιλα-
βήν ή χειρ. Aristoph. Ekkles. 881 οπακ αν περιλάβοιμ' αυτών
τίνα. Plato Lysis 207 Ε δπακ αν εύοαιμονοίηο. Sehr h ufig
bei Xenophon, zw lfmal (ungerechnet δπακ "wie" nach Ver-
ben des Beratene und berlegens) nach den Nachweisen von
Weber 2, S. 83 ff., berall so, dass αν dem δπακ unmittelbar
folgt; eigent mlich Sympos. 7, 2 εκοπώ, δπακ αν ό μεν παΐο
δοε ό coc και ή παΐο ήδε be pacra οιάγοιεν, ήμεΐο δ' αν μά-
λιοτα (αν) εύφραινοίμεθα. Corpus Inscr. Att, 2,300,20 (295/4
a. Ch.) δπακ αν ό οήμο[ο άπαλλαγείη τ]ου πολέμου, wo der
von Herwerden und Weber 2 S. 3 empfohlene Konjunktiv
απαλλαγή f r die L cke, deren Umfang durch die οτοιχηδόν-
Schreibung feststeht, zu kurz ist. — Nach allem dem kann
kein Zweifel sein, dass Hermann und Velsen Aristoph. Ekkles.
916 mit Unrecht δπακ οαυτήε <αν) κατόναι(ο) schreiben wol-
len, und dass, wenn hier berhaupt αν einzusetzen ist, es seine
Stelle unmittelbar hinter δπακ haben muss.

Den Finals tzen mit be, δπακ ganz nahe stehn die mit
denselben Partikeln oder auch mit πιϊκ eingeleiteten indirekten
Frages tze mit Optativ und αν. a) ακ αν ist unmittelbar ver-
bunden Plato Republ. 5, 473 A εάν οΐοί τε γενώμεθα εύρεΐν, be
αν εγγύτατα τά)ν είρημένων πόλκ οίκήεειεν. Xenophon. Oeconom.
19, 18 bibac^i, ώc αν κάλλκτά TIC αύτη χρψτο. Dcmosth.
4, 13 ταλλ' ώε αν μοι βελτιετα και τάχιετα 5οκεΐ παpαcκευ-
αεθήναι, και δη πειράεομαι λέγειν. [20,87] Abweichend ist, so
viel ich sehe, nur der zweite Teil des deniosthenischen Bei-
spiels 6, 3 c μεν αν εΐποιτε και — ευνεΐτε, αμεινον Φιλίππου
παρεεκεύαεθε, ώε οε κωλύεαιτ7 αν εκείνον —, παντελιϊκ άργώε
έχετε. [Demosth.] 10, 45 siehe unten, b) δπακ αν ist im-
mittelbar verbunden [Hippokrates] περί τέχνηε c. 2 pag. 42, 20
Gomp. ουκ oib' δπωε αν TIC αυτά νομίεειε μη εόντα. Auch
h ufig bei Xenophon: Anab. 2, 5, 7 τον γαρ θεών πόλεμον ουκ
oiba —7 δπακ αν είε έχυρόν χωρίον άποαταίη. Ebenso Anab.
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3, 2, 27. 4, 3,14. 5, 7, 20. Hellenika 2, 3, 13. 3, 2, 1. 7, l, 27.
7, l, 33. Cyrop die l, 4,13. 2, l, 4. — Gegenbeispiele habe
ich keine zur Hand. (Vgl. aber Eurip. Hei. 146 f. be τύχα>
μαντευμάτων, οπή veibc οτείλαιμ' αν ουριον πτερόν.) c) πΟαο
αν unmittelbar verbunden ζ. B. Xenophon Anab. l, 7, 2 ουνε-
βουλεύετο, πώο αν την μάχη ν ποιοΐτο. Demosth. 19, 14 ει
— έοκόπει —, πώς αν apicr' έναντιιυθείη τη ειρήνη. Auch
hier habe ich keine Gegenbeispiele.

Aber auch das relativische be, ώατερ cwie5 zeigt die
Eigent mlichkeit αν fest an sich zu fesseln; zwar haben wir,
um mit u)c zu beginnen, bei Sophokles Oed. Col. 1678 ώ c
μάλιοτ! αν εν πόθψ Xa oic bei Plato Phaedo 59 A be εικός
δόΗειεν αν είναι παρόντι πενθεί. 118 Β c ήμεΐc φαΐμεν αν.
Sympos. 190 Α be από τούτων αν TIC ·είκάcειεv. Phileb. 15 C
be γουν εγώ φαίην αν. Leges 4,712 C &c γ' ήμεΐε αν οίη-

θεΐμεν und fters; beiXenoph. Anab. 1, 5, 8 θαττον ή t c TIC αν
ψετο, bei Pseudo-Demosth. 10, 45 ibc μεν ουν εϊποι TIC αν,—
ταυτ' ICUDC dcTiv (der Rest des Satzes: be be και γενοιτ' fivt
νόμψ biopGwcacOai δει, enth lt fragendes b c). Aber diesen
Beispielen gegen ber haben wir nicht bloss bei Plato Phae-
drus 231 A έκόντε^ we αν ctpicTa περί των οικείων βουλεύ-
caiVTO, πρόcτην ούναμιν την αύτϋϋν ευ πoιoυcιv, [Αροΐ. 34C]; bei
Demosth. 27, 7 ac δν ευντοιιώτατ' εΐποι TIC. 39,22 CT^pSac ibc
αν υιόν TIC cTdpEai. 45, 18 ουδέ μεμαρτύρηκεν απλώς, ως δν
TIC τάληθή μαρτυρι^ειε. Pro m. 2, 3 (Ββ bei Blass) το — μη
πάνθ' we δ ν f^ic βουλοίμεθ' ?χειν —, ουδέν έοπ θαυμαςτόν^
sondern vor allem kommt in betracht der elliptische Gebrauch
von ibc δ v, der nur zu begreifen ist, wenn enge Verbindung^
von ibc fiv im Sprachbewusstsein festsass. Eigentlich ist bei
solchem Gebrauch das Verb des Hauptsatzes in optativischer
Form wiederholt zu denken, wie es an den angef hrten .Stellen
Demosth. 39,22 und'45, 18 wirklich wiederholt ist.

Es steht dieses be αν a) vor ei Plato Protag. 344 B be
αν ει λ^γοι; vgl. das acav^i der nachklassischen Gr zit t;
b) vor Partizipien; a) mit neuem Subjekt: Xenophon Oyrop.
l, 3, 8 και τον Κυρον dpdcGai πpoπετ c, we αν πακ μηοέπαΐ'
ύποπτήα:ιυν. Memorab. 3, 8, 1 άπεκρίνατο, ούχ &περ οι φυ-
λαττόμενοι —r άλλ? ώ< αν πεπεκμενοι μάλκτα πράττειν τα
δέοντα. Demosth. 4, 6 έχει τα μεν, be αν ελών^ TIC πολεμψ.
24, 79 ουδέ ταυθ7 άπλώε — φαν^εται teTpa9wc, αλλ.' ώο
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αν μάλιοτά TIC ύμάο έ2απατήοαι και παρακρούοαοθαι βουλόμενοο.
[Deinosth.] 34, 22 ουγγραφάο έποιήοαντο—, tbc αν οι μάλκτα
άπκτοϋντεο. H ufiger ) ohne ausdr ckliche Nennung des
eigentlich gedachten unbestimmten Subjekts ("wie einer th te
in der und der Verfassung"), wobei dann be αν der Bedeu-
tung von ατέ sehr nahe kommt und das Partizip sich nach
dem Kasus desjenigen Wortes im Hauptsatz richtet, dessen Be-
griff als Tr ger der partizipialen Bestimmung vorschwebt. So
schon Solon Fragm. 36, 10 Bgk. (nun best tigt durch Aristot.
Άθην. πολιτεία S. 31, 10 Kenyon) γλιίκχαν ούκέτ' Άττικήν
ιέτναο, be αν πολλαχου πλανωμενοικ. Lysias l, 12 ή γυνή
ουκ ήθελεν άπιέναι, be αν άcμεvη με έορακυΐα. Xenophon
Memorab. 3, 6, 4 δ^ιώπηεεν, ibc αν τότε οκοπών, οπόθεν
αρχοιτο. Demosth. 21, 14 κρότον τοιούτον be αν έπαινουντεο
τε και ουνηοθέντεο έποιήεατε. 19, 256 θρύλουVTOC αεί, το μεν
πρώτον be αν είο κοινήν γνώμην αποφαινομένου. 54, 7 δια-
λεχθείο τι πρόο αυτόν ουτιυο c αν μεθύων. [Demosth.] 59, 24
ουνεδείπνει εναντίον πολλών Νέαιρα, be αν εταίρα o ca. Ari-
stot. Άθην. πολιτ. 19, 12 Keny. οημεΐον b' έ<πι)φέρουοι το
τε όνομα του τέλοικ, ώο αν από του πράγματοο κείμενον. Αη-
thol. Palat. 6, 259, 6 έπτη b' be αν έ'χιυν τούο πόοαο ήμετέρουο.
c) Sonst: Aeschylus Suppl. 718 αγαν καλώο κλύουοά γ' be
αν ου φίλη. Thucyd. 1, 33, l be αν μάλιοτα, μετά άειμνή-
€του μαρτυρίου την χάριν καταθήοεοθε. 6, 57, 3 άπεριοκέπτωο
προ€πεοόντεο και ώο αν μάλιοτα δι' όργήο. Xenophon. Cyrop.
5, 4, 29 δώρα πολλά — φέρων και άγων, c ν έ£ οίκου με-
γάλου. Memorab. 2, 6, 38 ει coi πείοαιμι — (έπιτρέπειν) την
πόλιν ψευδόμενος, be αν οτρατηγικώ τε και δικαοτικώ και πο-
λιτικψ. Demosth. 1, 21 ούδ' ώο αν καλλιοτ' αύτω τα παρόντ'
^χει. 18, 291 ούχ be δ ν ευνουα και δίκαιοο πολίτης έοχε την
γνώμην. 23, 154 αφύλακτων όντων, be αν πρόε φίλον των
εν τη χώρα. Corpus Inscr. Att. 2, 243 (vor 301 a. Chr.), 34
υπέρ των ιππέων των αιχμαλώτων be αν υπέρ πολιτών.

Noch schlagender vielleicht ist der Gebrauch von ώεπερ.
Zwar sagt Sophokles Fragm. 787 ιίκπερ εελήνηε όψκ ευφρό-
vac δύο οτήναι δύναιτ' αν und Demosthenes 4, 39 τον αυτόν
τρόπον, ώ οπερ των στρατευμάτων άΗιώοειε τιο αν τον οτρατη-
γόν ηγεΐοθαι. Aber daf r lesen wir bei Antiphon 6, 11 ώοπερ
αν ήδιοτα και έπιτηδειότατα άμφοτέροιο έγίγνετο, εγώ μεν εκέ-
λευον u. s. w., bei Plato Phaedo 87 Β δοκεΐ όμοίακ λε'γεοθαι
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ταύτα, ιϊκπερ δ ν TIC περί ανθρώπου — λεγοι τούτον τον λόγον.
Phaedrus 268 D αλλ' ακπερ δ ν μουοικόο έντυχών άνδρι —
ουκ άγρίακ εϊποι αν mit beachtenswertem doppeltem αν, bei
Xenophon Hellen. 3, l, 14 έκείνψ 5ε πκτευούα^, ιίκπερ αν
γυνή γαμβρόν άοπάίοιτο. Besonders aber, wenn dem Verglei-
chungssatz ein kondizionaler eingef gt ist, herrscht durchaus
die Wortfolge ώατερ αν ει —: Plato Apologie 17D ιϊκπερ
ουν αν, ει τψ δντι £ένοο έτύγχανον ων, Ευνεγιγνώοκετε οήπου
αν μοι. Gorgias 447 D ιίκπερ δ ν, ει έτύγχανεν ων υποδη-
μάτων δημιουργός άποκρίναιτο αν οήπου coi. 451 Α ώ οπερ
αν, ει TIC με £ροιτο —, εϊποιμ' αν. 453 C ιίκπερ αν, ει
έτύγχανον —, αρ' ουκ αν δικαίακ οε ήρόμην; Protag. 311 Β
ώοπερ αν, ει έπενόειο — άργύριον τελεί ν —, ει TIC οε ήρετο
—, τί αν άπεκρίνω. 318 Β ώοπερ αν, ει — Ίπποκράτηο δδε
έπιθυμήοειε — και — άκούοειεν —·, ει αυτόν έπανεροιτο —,
εΐποι δ ν αύται. 327 Ε ώ οπέ ρ αν, ει ίητοίηο, TIC δώάοκαλοο
του έλληνί£ειν, ούο' αν ειο φανείη, und fters. Demosth. 20, 143
ιϊκπερ αν, ει TIC — τάττοι, ουκ αν αύτόο γ* άοικεΐν παρεο-
κευάοθαι οό£αι.

Auch hier tritt der enge Anschluss von δν besonders
daran zu Tage, dass ιϊκπερ δν beraus oft elliptisch ohne
(optativisches oder pr teritales) Verbum steht, entweder indem
eine Form des Verbums ειμί zu erg nzen ist, wie Demosth.
9, 30 ώοπερ δ v, ει υΐόο—διφκει τι μη καλιϊκ ή όρθώο, αυτό
μεν τουτ' δΕιον μέμψεωο, oder das Verbum des bergeordneten
Satzes: Andoc. 1,57 χρή άνθρωπίνίλκ: περί των πραγμάτων
έκλογίΣεοθαι, ώοπερ δ ν αυτόν οντά εν τη ςυμφορςί (= ώοπερ
δν TIC αύτόο ων — έκλογίίοιτο). Is us 6, 64 τουτ' αυτό έπι-,
οεικνύτω, ώοπβρ--Αν υμών &cacroc. Demosth. 18, 298 ουδέ —
όμοίιυο ύμΐν, ώοπερ δ ν τρυτάνη ^ίπων έπι το λήμμα ουμβεβού-
λευκά (V. C. ώοπερ δν ει, Blass bloss ώοπερ). 19,226 ώοπερ
δν παρεοτηκότοο αυτού. 21, 117 χρώμενοο ώίπερ δν δλλοο
τις αύτψ τα προ τούτου. 21, 225 οει τοίνυν τούτοιο βοηθεΐν,
ώοπερ αν αύτψ TIC άδικουμένψ. 29,30 ιίκπερ δ ν TIC CUKO-
φαντεΐν έπιχειρών. (S. Blass nach A; die meisten ώατερ αν
ει TIC, mit welcher Lesart die Stelle unten einzuf gen w re.)
39, 10 πλην ει αιμεΐον ώcπεp δ ν αλλψ τινί, τω χαλκίψ προ£-
έςται. 45,35 ώχπερ δν δούλος δε^ότη bifcouc 49,27 ώ€πξρ
αν δλλoc TIC αποτυχών.

Zumal findet sich dieses bei folgendem ει c. optativo
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oder praeterito: Isocrates 4, 69 ώοπερ αν ει ("wie wenn")
πρόο απανταο ανθρώπους έπολέμηεαν. 18,59 ύίκπερ αν ει τψ
Φρυνώνοαο πανουργίαν όνειοίοειεν. Vgl. 10, 10. 15, 2. 15, 14.
15, 298. Ebenso Plato Protag. 341 C ιϊκπερ αν ει ήκουεν.
Kratyl. 395 Ε ώ οπερ αν ει TIC όνομάοειε και εΐποι. Vgl.
Krat. 430 A. Gorg. 479 A. Phaedo 98 C, 109 C, Sympos.
199D, 204E. Republik 7,529Du.s.w. Ebenso Xenophon Cyrop.
1, 3, 2 ήοπάίετο αυτόν, ώοπερ αν ει TIC — οκπά£οιτο. Ebenso
Demosthenes 6, 8 ιϊκπερ αν ει πολεμουντεο τύχοιτε. 18, 194
ώοπερ αν ει TIC ναύκληρον αίτιψτο (vgl. § 243) und andere
Redner. [Demosth.] 35, 28 ώ οπερ αν ει τιο εκ: Αϊγιναν ή
de Μέγαρα όρμίεαιτο. — Daran kn pft sich wieder ώατερ αν
ει (meist geschrieben ώατερανεί) im Sinne von quasi ewie*;
vgl. ιίκεί, ώατερεί, ohne Verbum finitum gebraucht z. B. Plato
Gorgias 479 A ακπερανει uaic. Isokrates 4, 148. Xenophon
Sympos. 9,4. Demosth. 18, 214. ber φατερανεί, καθαπερα-
νεί bei Aristoteles belehrt der Bonitzsche Index S. 41.

Auch die Relativs tze geben zu Bemerkungen Anlass,
Erstens folgt in der Verbindung ουκ εετιν CTIC (oder auch in
fragender Form £CTIV CTIC . . . . ; ) , wo der Hauptsatz erst
durch den Nebensatz seinen Inhalt erh lt und also der Zu-
sammenschluss beider S tze ein besonders enger ist, das αν
regelm ssig unmittelbar auf das Relativum: Soph. Antig. 912
ουκ ICT' αδελφός O C T I C αν βλάατοι ποτέ. Eurip. El. 903 ουκ
&τιν oObcic C T I C αν μέμψαιτό ςε. [Heracl. 972]. PL Phaedo 78A
ουκ £cnv είc δ τι αν άναγκαιότερον άναλίεκοιτε χρήματα. 89D
ουκ έοπν, δτι αν TIC μεΐίον — πάθοι. Phaedrus 243 Β του-
τωνι ουκ £criv, α τ τ' αν έμοι tlrctc ήδίω. Demosth. 24, 138
οιμαι γαρ τοιούτον ουδέν είναι, δτου αν άπ^χετο. 24, 157
εατιν, C T I C αν —έψήφ^εν; 19,309 ^CTIV, C T I C αν — ύπέ-
μεινεν; 18, 43 ου γαρ ην, δ τι αν έποιεΐτε. 45, 33 έετιν oflvr

C T I C αν του Εύλου και του χωρίου — TOcaiJTrjv ύπεμεινε
φέρειν μίεθιυαν; έ^τι b' C T I C αν — έπετρεψεν; vgl. auch
{Demosth.] 13, 22 ουκ έετ' oiiteic, C T I C αν εΐποι. Fast gleich-
wertig mit ουκ έετιν CTIC sind solche Wendungen, wie die bei
Sophokles Oed. Col. 252 vorliegende ου γαρ i'boic αν άθρών
βροτών C T I C αν ει θεόε άγοι έκφυγεΐν δύναιτο oder die bei
Plato Phaedo 107 Α ουκ οιδα εκ δντιν' αν TIC άλλον καιρόν
άναβάλλοιτο und bei Xenophon Anab. 3, l, 40 ουκ oiba δ τι
a v TIC χρι^αιτο αύτιυ. Und ebenso eng wie in allen diesen
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Beispielen ist der Zusammenschluss von Haupt- und Neben-
satz, wenn CTIC durch ούτω angek ndigt ist: Isokrates 9, 35
oubek γαρ ecnv ούτω ράθυμοο C T I C αν δέξαιτο.

Die Verbindung von OCTIC und v kann in solchen S tzen
allerdings unterbrochen werden, erstens durch ποτέ, was ganz
nat rlich ist: Plato Pbaedo 79 A των οέ κατά ταύτα εχόντων
ουκ eicTiv δ τω ποτ' αν δλλω έπιλάβοιο. Zweitens durch ουκ:
Isokr. 8, 52 ων ουκ &τιν, O C T I C ουκ αν TIC καταφρονι^ειεν.
Plato Gorgias 456 C ου γαρ ecriv, περί ότου ουκ αν πιθα-
νώτερον εϊποι ό ρητορικόε. [491 Ε.] Symposion 179 Α ούδεκ: ούτω
KttKOc, δντινα ουκ αν aiiTOc ό ΊΞρακ ένθεον ποιήεειεν. Xe-
nophon Cyrop. 7,5,61 ούοεκ γαρ, δcTIC ουκ αν άΗιιίκειεν.
(Vgl. Lykurg 69 TIC ουτακ — φθovερόc έοπν —, c ουκ αν
ευΕαιτο —;) Man beachte, dass von den Beispielen mit un-
mittelbar verbundenem Serie αν keines im Relativs tze die
Negation enth lt, sodass also die Zwischenschiebung von ουκ
als Regel gelten kann. Sie ist auch gar nicht verwunderlich;
man vergleiche, was oben S. 335, 336, 343 ber die Voranstel-
lung von ουκ vor Enklitika und S. 380 ber homerisches ουκ
αν zu bemerken war. Eigent mlich ist Demosth. 18, 206: Hier
geben S und L, also die beste Textquelle: ουκ &Θ' C T I C δ ν
ουκ αν είκότωε έπιτιμι^ειε μοι. Wenn die berlieferung rich-
tig ist, so beruht die Ausdrucksweise auf einer Kontamination,
auf dem Bed rfnis der blichen Verbindung CTIC &v und der

blichen Verbindung ( CTIC) ουκ v gleichm ssig gerecht zu
werden. In unmittelbarer Folge finden sich &v ουκ αν auch
Sophokles Oed. Rex 446. Elektra 439. Oed. Col. 1366.
Fragm. ine. 673. Eurip. Heraklid. 74. Arist ph. Lysistr.
361 und δν oub' fiv Sophokles Elektra 97 (noch fter, und
selbst bei Aristoteles noch, δν — ουκ αν oder oubeic αν durch
mehrere W rter getrennt). Da immerhin dem vierten Jahr-
hundert αν ουκ αν fremd und die Wiederholung von αν ber-
haupt nur nach l ngerem Zwischenraum eigen zu sein scheint,
haben vielleicht die Herausgeber recht, die mit den brigen
Handschriften das erste der beiden v streichen und einfach

CTIC ουκ δν schreiben.
Durch andere W rter als ποτέ oder ρύ werden CTIC und

αν in solchen S tzen bei den guten Attikern nicht getrennt.
Freilich Xenophon hat Anabasis 2> 3, 23 ρυτ'&τινδτου ένεκα
βουλοίμεθα αν την βααλέακ χωράν κακώε ποιεΐν. 5, 77 έςτιν
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ουν O C T I C τούτο αν δύναιτο ύμαο εΕαπατήοαι. Ihm folgt auf-
f lliger Weise Lykurg 39 τίο b' ην ούτω ή μκόδημοο τότε ή
μιοαθήναιοο, δοτκ έουνήθη αν. Ist auch hierauf die Bemer-
kung von Blass, attische Beredsamkeit 3, 2, 103 anwendbar:
<cwas (bei L.) als unklassisch oder sprachwidrig auff llt, muss
auf Rechnung der anerkannt schlechten berlieferung gesetzt
werden?" Aber bei Demosthenes 18,43 ist in dem Texte
von Blass ου γαρ ην δ τι αλλ' αν έποιεΐτε das άλλο blosse
Konjektur des Herausgebers. [Doch Eurip. Med. 1339 ουκ
έατιν, ήτιο τουτ' αν Έλληνιο γυνή ετλη. Lies ήτιο αν τόο"?]

Weniger sicher war die Tradition in den S tzen, wo
eines der zu δοτκ geh rigen relativen Adjektiva oder Adverbia
in solchen S tzen stand, oder wo zwar CTIC selbst sich an
einen negativen Satz anschloss, aber zu dessen Erg nzung
nicht unbedingt notwendig und daher nicht so eng mit ihm
verbunden war. Zwar haben wir aus erster Kategorie Eurip.
Kyklops 469 έοτ' ουν TTUK αν ώατερει ατονοήο θεού κάγώ
λαβοίμην —; (nicht negativer Fragesatz!) Aristoph. Aves 627 ουκ

-εοτινδπωο αν εγώ ποθ'εκών τήο cfjc γνώμηο έΥ άφείμην. Ly-
sias 8, 7 ουδέν αύτ<χ εΕηυρον, οπόθεν αν είκότωο ύπερείδετε
την έμήν όμιλίαν. Plato Syuipos. 178 Ε ουκ εοτιν, δπωο αν
αμεινον οίκήοειαν την εαυτών. 223 Α ουκ εοθ' δπωο αν ένθάδε
μείναιμι. Xenophon Hellen. 6, l, 9 ουκ είναι εθνοο, οπ οί ψ αν
άΗιώαειαν υπήκοοι εΤναι θετταλοί. Demosth. 24, 64 εοτιν ουν
δπωο αν έναντιώτερά τιο 5ύο θείη. (Obwohl der Revisor des
Codex S oben an τιο ein zweites αν eingezeichnet hat, ist
doch die von Weil und nach ihm von Blass vorgenom-
mene Streichung des bloss im Augustanus fehlenden αν hinter
δπα)ο und Versetzung desselben hinter έναντιώτερά unzu-
l ssig.) 18, 16δ &τιν ουν δπακ αν μάλλον άνθρωποι πάνθ'
υπέρ Φιλίππου πράττοντεο έ£ελεγχθεΐεν. (Vgl. auch ουκ oib',
δπωο αν — oben S. 382.) Zu diesen Beispielen w rde nicht
in Widerspruch stehen Herodot 8, 119, 9 ουκ έχιυ O K U U C ουκ
αν i'cov πλήθοο τοΐο Περοηοι έΕεβαλε, und Λνοΐιΐ auch nicht
Xenophon Anab. 5, 7, 7 τουτ' ουν έοτιν δπωο TIC αν ύμάο
έΕαπατήοαι; aber wirklich in Widerspruch stehn Sophokles
Antigone 1156 ουκ έ'αθ' όποι ο ν οτάντ' αν ανθρώπου βίον
ουτ' αίνέοαιμ' αν ούτε μεμψαίμην ποτέ. Aristoph. Nubes 1181
ου γαρ εοθ' δπωο μΓ ήμερα γένοιτ' αν ήμεραι buo. Vesp. 212
κούκ έοθ' δπω ο -—αν λάθοι. Pax 306 ου γαρ έ'ςθ' δπωο
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 889

«χπειπεΐν δ ν boKi μοι τήμερογ. [PL Apol. 40 C.] Demosth. 15,18 ου
-γαρ &Θ' TTU C — εύνοι γένοιντ' δ v. 19, 308 &τιν οδν, δπωο ταυτ'
αν, εκείνα προειρηκώο, —' έτόλμηοεν ειπείν (geringere Hand-
schriften: δπακ δν ταυτ'). — hnlieh lesen wir zwar Eurip.
Alkestis 80 αλλ' ούοέ φίλων πέλαο ούοείο, O C T I C αν εϊποι.
Plato Phaedo 57 Β ούτε TIC Ξένοο άφΐκται —, C T I C δ ν ήμΐν
cacpec τι άγγεΐλαι oioc τ' ην περί τούτων, aber andrerseits So-
phokles Oed. Rex 117 oiib' Αγγελόο TIC ουδέ ουμπράκτωρ οδού
κατεΐο' ότου TIC έκμαθών έχρήεατ' αν.

Eine zweite Gruppe hier in betracht kommender Relativ-
s tze sind die mit όπερ eingeleiteten, bei denen ja das -περ
begrifflich scharfe Unterordnung unter den Hauptsatz andeutet,
,also nach dem bei OCTIC Beobachteten unmittelbaren Anschluss
von αν an das Relativum fordern w rde. Nun gilt zwar dieser
Anschluss bei vollen orcp-S tzen nicht immer, sondern bloss
in der Mehrzahl der Beispiele: Herodot 8, 136, 16 κατήλπιίε
εύπετέιικ τή'ο θαλάccηc κρατ^ειν, τάπερ αν και ην. [Hippo-
krates] περί τέχνι^ Kap. 5 S. 46, 12 Gomperz τοιαύτα θερα-
1τεύcαvτεc έωυτοικ, όποια περ αν έβεραπεύθη€αν. Thucydides
2,94, 1 ένόμιίον — δςον ουκ έατλεΐν auTOuc* δπερ αν, ει
^ ouXnOncav μη KttTOKvncai, p(jιbίωc αν έγένετο. Isokrates 8,133
εάν ευμβούλο^ ποιώμεθα TOIOUTOUC —, oiouc περ δν περί
των ίοίων ήμΐν είναι βουληθεΐμεν. 15, 23 χρή TOIOUTOUC είναι
κριτάε —, οίων περ αν αυτοί τυγχάνειν άΗιω€ειαν. 17, 21
•άΗιών την αυτήν ΤΤααωνι·—γίγνεοθαι ίημίαν, ήχπερ δ ν αύτΟ€
έτύγχανέν. Plato Kriton 52 D πράττεις δπερ δ ν δούλος φαυ-
.XOTaTOc πράΗειεν. Sympos. 217 Β φμην οιαλοεςθαι αυτόν μοι,
απ ε ρ δ ν έραςτής παιδικοΐο διαλεχθείη. Xenophon Anab. 5, 4,34
Οποίου ν &περ δ ν άνθρωποι εν έρημίςι ποιή€€ΐαν. Aber mit
Trennung des v von δεπερ Thueyd. l, 33, 3 τον bt πόλβμον,
•V 6 ν περ χpήcιμoι δ ν εΐμεν, ει TIC υμών μη οϊεται &€C0at.
Demosth. 6, 30 Φίλιππoc b' απερ ευξαιςθ' δν ύμεΐc, — πράΗει.
19, 328 ύμεΐc b', απερ ευΕακθ; αν, έλπίcavτεc —. ;

Deutlich indessen tritt das Bewusstsein von der engen
Zusammengeh rigkeit von δν mit δίπερ bei Ellipse des Ver-
hums zu Tage, wobei die Ellipse des konjunktivischen Ver-
bums z. B. Eurip. Mecjea 1153 cpiXovc voμίZ;oυc; ρο^περ l^v

ctQev. Isokrates 3> 60 φιλεΐν οϊε<:θε ^εΐν και ;τιμαν,
δ ν και ό ac^oc. Demosth* 18, 280 το τοδς αυτούς

εΐν και; φιλεΐν, ο υ c π ε ρ δ ν ή πατρίς. CIA. 2, 589, 26 (um
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390 Jacob Wackernagel ,

300 a. Ch.) τελεΐν be αυτόν τα αυτά τέλη εν τω δήμψ α
α γ και TTeipaiek verglichen werden kann. Als Beispiele m -
gen dienen Isokrates 4, 86 τοοαύτην ποιηοάμενοι οπουοήν,
δοην περ αν τήο αυτών χώραο πορθουμενηο. 5, 90 νικήοαι

.— τοοουτον, cov π ε ρ αν ει ταΐο γυναιΓιν αυτών ουνεβαλον.
10, 49 τοοουτον έφρόνηοαν, o c o v π ε ρ αν, ει πάντων ημών
έκράτηοαν. 14, 37 απ ε ρ αν εΐο τούο πολεμιιυτάτουο, εξαμαρ-
τείν έτόλμηοαν. 15, 28 εκ: τον αυτόν καθέοτηκα κίνδυνο ν, είο
δ ν περ αν, ει πάντα£ έτύγχανον ήοικηκώο. Plato Republ. 2,
368 C οοκεΐ μοι — τοιαύτην ποιήοαοθαι £ήτηαν αυτού, ο ΐ α ν
π ε ρ αν, ει προεέταΗέ τιο. Xenophon Anab. δ, 4? 34 μόνοι
τε δντεο όμοια έπραττον, α π ε ρ αν μετ' αλλιυν δντεο. Demosth.
53, 12 άπεκρινάμην αύτώ, απ ε ρ αν νέοο άνθρωπος.

Unter den mit blossem δο eingeleiteten Relativs tzen
sind die mit assimiliertem Pronomen am meisten als dem
Hauptsatz eng verbunden gekennzeichnet. Dem entspricht,
dass die meisten mir zur Hand liegenden Beispiele αν hinter

c haben: Plato Sympos. 218 A εγώ δεοηγμένοο το αλγεινό-
τατον ων αν τιο δηχθείη. Is us 5, 31 έμμενεΐν oic αν ούτοι
γνοΐεν. 5, 33 έμμενεΐν oic αν αυτοί γνοΐεν. Demosth. 18,16
πρόο απααν τοΐο αλλοιο, oic αν ειπείν TIC υπέρ Κτηαφώνπκ
Ιχοι. Doch ist die Zahl der Beispiele zu klein, um darauf
eine Kegel zu gr nden, und Dem. 20, 136 μηδέν ων ιδία
φυλάΗακθ' αν widerspricht.

Ganz bunt und regellos scheint der Gebrauch bei den
brigen Relativs tzen. Doch glaube ich sagen zu k nnen,

dass die · gew hnlichen Relativs tze &v wohl beinahe eben so
oft unmittelbar hinter dem Pronomen, als an einer sp tem
Stelle des Satzes haben. Eine nat rliche Folge dieses Schwan-
kens ist die nicht seltene Doppelsetzung von αν in Relativ-
s tzen, z. B. Thucyd. 2, 48, 3 αφ' ων αν τκ: αωπών, ει ποτέ
και αυθκ έπιπ^οι, μάλια:' αν έχοι τι προειοακ μη άγνοεΐν,
Demosth. 14, 27 oca γαρ αν νυν πορ^αιτ7 αν. [Demosth.]
59, 70 o c αν TIC bεόμεvoc — εΐποι αν. Vgl. das unten zu
besprechende doppelte αν im Hauptsatz. Daher ist auch an
einer Stelle, wie Demosth. Pro m. l, 3 α δει και bi' ων παυ-
cαίμεθ> α'κχύνην όφλ^κάνοντεε, wo sicher ein v ausgefallen

,ist, von unserm Standpunkt der Betrachtung aus schlechter-
dings nicht auszumachen, ob bi' ων <αν> παυcαίμεθ? oder
bi' ων πaυcaίμεθ' <av) (so die Herausgeber seit Bekker) zu
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 391

.schreiben sei. Wo dagegen das Relativpronomen in der Weise
des Latein an Stelle von οΰτοο bloss dazu dient eine zweite
Hauptaussage an eine erste anzukn pfen, wo wir also keinen *
Relativsatz, sondern einen Hauptsatz haben, steht αν nie
hinter dem Pronomen; vgl. Andocides l, 67 εν oic εγώ
— δικαίου αν υπό πάντων έλεηθείην. Lysias 2, 34 δ TIC
ίοών ουκ αν έφοβήθη; Demosth. 18, 49 έ£ ων οαφ&τατ' αν
TIC i'boi.

Dem entspricht, dass in allen brigen Nebens tzen, die
etwa αν c. optat. oder praeterito enthalten, das fiv zumeist
an einer sp tem Stelle des Satzes steht, da ja in allen sol-
chen F llen der Nebensatz nicht als Nebensatz, sondern als
Vertreter eines Hauptsatzes den betr. Modus hat. So bei ibc
'dass' z. B. Plato Sympos. 214D be εγώ oi)b' αν ένα άλλον
έπαινεοαιμι (doch Thucyd. 5, 9, 3 ujc -δν έπεξελθοι TIC), υίκτε
"so dass5 z.B. Plato Sympos. 197A ιϊκτε και O TOC vEpurroc
αν εΐη μαθητή, δτι 'dass, weil' ζ. Β. Plato Phaedo 93C bfl-
λον δτι τοιαύΥ άττ' αν λέγοι. Sympos. 193 C δτ ι ουτακ δ ν"
ημών το γενοο ει^αιμον γένοιτο. Demosth. 18, 79 δτι των
•Οικημάτων αν έμέμνητο των αυτού u. s. w. u. s. w. Ebenso
bei έπεί 'denn' z. B. Plato Kratyl. 410 A έπε! έχοι γ' αν TIC
ειπείν περί αυτών. Demosth. 18, 49 έπει bid γ' ύμόχ πάλαι
αν άπιυλώλειτε. Bei den Zeitpartikeln giebt die berlieferung
•zu Zweifeln Anlass: οταν c. opt. ist tiberliefert Aeschyl. Pers.
450, &JDC fiv c, opt. Isokrat. 17,15 und Plato Phaedo 101 D.
(Sophokles Trach. 687 wird es seit Elmsley nicht mehr ge-
schrieben). Sicher steht Demosth. 4, 31 ήνίκ' δν ·ημείς μη
^υναίμεθ' έκε^' άφικ^θαι. — Xenophon Hellen. 2,3,48 πριν
αν μετέχοιεν. ibid. πριν δ ν—κατααήΐειαν. 2,4,18 πρίν δν
f) π^οι TIC f| τρωθείη wird fiv gestrichen.

Von der Konjunktion ausnahmslos getrennt ist αν in op-
tati vischen ει-S tzen: ει Vob5 z. B. Plato Sympos. 21 OB ουκ
•oTb' ει oioc τ' αν eir\c, d-'w&mi z. B. Eurip. Helena 825 ei
-π·ώc αν άναπεκ:αιμεν ικετεύοντέ νιν. Demosth. 4,18 pub' ει μη
^oir|caiT' αν ήδη. 20, 62 ούκουν αίοχρόν, ει μέλλοντα μεν
£υ πόκχειν ουκοφάντην αν τον ταύτα λέγονθ' ήγο^θε, έπι τψ
b; άφελ^θαι — άκο^εςθε. 19, 172 εξώλης άπρλοίμην -^> € ΐ
προ^αβών γ^ αν άργυριον —- έπρ&βευςα. Hier berall ist der
durch αν angegebene hypothetische Gharakter des Satzes nioht
durch ει bedingt; vgl. die Erkl rer zu den einzelnen Stellen^
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392 J a c o b W acker nag el,

Besonders bezeichnend sind aber die F lle, wo nach
Ausdr cken des Beftirchtens und Erwartens μη mit dem Op-

'tativ und αν steht: Sophokles Trachin. 631 οεοοικα γαρ, μη
πρψ λέγοιο αν τον πόθον. Thucyd. 2, 93, 3 ούτε προκδοκία
ουδεμία ην, μη α ν ποτέ οι πολέμιοι έΞαπιναίιυο ουτυυο έπιπλεύ-
οειαν. Xenophon Anab. 6, l, 28 εκείνο εννοώ, μη λίαν α\τ
ταχύ οωφρονιοθείην. Poroi 4, 41 φοβούνται, μη ματαία αν
γένοιτο αύτη ή παραοκευή. Hier ist es ausser allem Zweifel/
dass der Optativ mit αν auf einer Beeinflussung des μή-Satzes·
durch den Hauptsatz beruht, und da hat unter vier Beispielen
nur eines dv unmittelbar hinter μη.

Und hieraus wird es nun auch klar, warum die Stellung-
des αν in Konjunktivs tzen so ganz fest, in den ndern Ne-
bens tzen schwankend ist. In der klassischen Gr zit t kommt
dv cuin conj. nur in Nebens tzen vor; was h tte also dieses
dv aus seiner traditionellen Stellung bringen sollen? Dagegen
dv c. indic. und c. opt. ist nicht bloss h ufiger in den Haupt-
ais in den Nebens tzen, sondern auch in den letztern vielfach
geradezu aus den Haupts tzen bertragen. Notwendig muss-
ten sich die Stellungsgewohnheiten, die dv im Hauptsatz hatr
auf die betr. Nebens tze tibertragen.

VII.
Wie verh lt es sich nun aber mit dieser freien Stellung-

von dv im Hauptsatz? Es ist unbestreitbar, dass in diesem
das dv sehr weit vom Anfang entfernt stehen kann. Eine
Grenze nach hinten bildet bloss das letzte im betr. Satz ste-
hende und durch dv irgendwie qualifizierte Verbum finitum
oder infinitum, wobei ich besonders darauf hinweise, dass Par-
tizipien, die mit hypothetischen Nebens tzen gleichwertig sind,
gern dv hinter sich haben (vgl. z. B. Aristoph. Ranae 96-
γόνιμον οέ ποιητήν αν ούχ ευροιο έτι £ητών dv). Auf die-
ses Verbum darf dv nur in der Weise folgen, dass es sich
ihm unmittelbar anschliesst. Doch finden sich Stellen, wo
γ' oder ein einsilbiges Enklitikon oder sonst ein Monosyl-
labon zwischen dem Verbum und dv steht: γ': Plato KratyL
410 A έπει έ 'χ οι γ' αν τιο ειπείν περί αυτών. — τιο: [Ειιιν
Or. 694.] Demosth. 18, 282 τί δε μείζον εχ οι τιο αν ειπείν.
18, 316 ου μεν ουν εΐποι τκ: αν ήλίκαο. — ποτ': Eurip.
Helena 912 f. κεΐνοο be πώο τα Ιώντα τοΐο θανουοιν από-
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 393

boin ποτ' αν. — ου: Sophokles Aias 1330 ή γαρ εϊην ουκ
αν ευ φρονών. — τάχ': Oed. Rex 1115 f. τη b' έπκτήμη ου
μου π ρ ούχο ic τάχ' αν που. — Tab': Eurip. Helena 97 τίο
cuxppovuiv τλαίη Tab' αν. — ταΟΥ: Solon Fragm., 36, 1 ουμ-
μαρτυροίη ταυΥ δν εν bkr). — μεντ': Aristoph. Ran. 743
ψμιυζε μεντ' αν. Plato Phaedo 76Β βουλοίμην μεντ' αν.
Αροΐ. 30 D. Doch lassen die drei letzten Stellen (Solon, Ar. Ran.
743, PL Phaedo 76 B) auch noch eine andere Erkl rung zu.
Wenn n mlich das Verbuia am Anfang des Satzes steht, scheint
jene obige Regel berhaupt nicht zu gelten: Sophokles Oed.
Col. 125 π ρ ο ο έ β α γαρ ουκ αν acrt k Xcoc &. Eurip. Hi-
ketiden 944 δλοιντ' ibo cai ™0cb' a v. Demosth. 20, 61 μά-
θοιτε bέ τούτο μάλιοτ' δ ν. brigens versteht es sich von
selbst, dass wenn ein Satz mehrere αν enth lt, die Regel f r das
letzte αν gilt. Sophokles Oed. Rex 1438 £bpac' αν (ευ ™b'
ic6;) δν. Elektra 697 biivaiT' δν ούδ' αν κχύων φυγείν. Ari-
stoph. Nubes 977 ήλείψατο b' αν τούμφαλου oύbειc παΐο ύπε-
νερθεν τότ' δν ist die Entfernung des zweiten αν vom Ver-
bum aus der Anfangsstellung des Verbums zu erkl ren. —
Sonach haben die Herausgeber von Aristoph. Rittern Recht
gehabt, wenn sie Vs. 707 das tiberlieferte επί τω φάγοιο
flbicf αν in έπι τφ φαγών f^boiTr (oder ήδοι') δν ndern; da-
gegen Aristophanes Ran. 949 f. oiib£v παρήκ' αν άργόν, αλλ'
Ι λέγε ν ή γυνή τέ μοι χω boOXoc oub^v ήττον χω δεατότηο χή
παρθενοο χή γραυς δ ν bildet nur eine scheinbare Ausnahme,
da bei jedem der aneinandergereihten Nominative Ιλ,εγεν hin-
zuzudenken ist. Vgl. Soph. Phil. 292 πρόο τουτ' δν. [Eurip.
Or. 941 κού φθάνοι θνήοκων TIC δ ν.]

Aus dieser Regel l sst sich aber schon erkennen, was
f r Tendenzen dazu gef hrt haben, das δν des selbst ndigen
Satzes in nachhomerischer Zeit von der Stelle wegzuziehen,
die es in homerischer Zeit noch einnahm. Das Verb, dessen
Modalit t durcli δν bestimmt wird, zog es an sieh, daneben
die Negationen, die Adverhia, besonders die superlativischen,

berhaupt derjenige Satzteil, f r den der durch δν angezeigte
, hypothetische Charakter des Satzes am ineisten in betracht

kam, gerade wie die enklitischen Pronomina ihrer traditionel-
len Stellung dadurch verlustig gingen, dass das Bed rfai$
immer st rker wurde, ihnen den Platz zu geben, den ihre
Funktion im Satze zu fordern schien. Wie aber bei den en-
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klitiscben Pronomina, so bat aucb bei civ die Tradition immer
einen gewissen Einfluss bewahrt..

Erstens l sst sich auch bei civ die Neigung f r Anleh-
nung an satzbeginnende W rter nachweisen. So unbestreitbar
an TIC und die zugeh rigen Formen, besonders πώς (Vgl. Jebb
zu Sophokles Oed. Col. 1100, der auf Aeschyl. Again. 1402
T I C αν εν τάχει μη περιώδυνοε μη δεμνιοτήρηο μόλοι venveist.
Vgl. Θ 77. Ω 367. θ 208. κ 573). Ferner ist hieffir die Beob-
achtung Werfers Acta philologorum Monacensium I 246 ff.,
zu verwerten, dass sich αν <cpaene innumeris locis" an γαρ
anschliesse. Die F lle der Beispiele verbietet eine Wieder-
holung und Erg nzung von Werfers Beispielsamralting an die-
ser Stelle. Ich will nur bemerken, erstens, dass zwar aus
allen Litteraturgattungen Gegenbeispiele beigebracht werden
k nnen, aber doch γαρ αν unendlich h ufiger ist als γαρ — αν,
und zweitens, dass infolge der Setzung von αν gleich hinter
γαρ sehr oft das Bed rfnis empfunden wird, in einem sp tem
Teil des Satzes αν nochmals einzuf gen: Sophokles Oed. Rex
772 τω γαρ" αν και μεί£ονι λε£αιμ' αν ή coi. 862 ουδέν γαρ
αν πράΗαιμ' αν. Fragin. 513 Nauck2, 6 κάμοι γαρ αν πα-
τήρ γε δακρύων χάριν άνήκτ' αν εις φώο. Fragm. 833 αλλ7

ου γαρ αν τα θεια κρυπτόντων θεών μάθοις αν. Eurip. Hi-
ket. 855 μόλις γαρ αν τιο αυτά τάναγκαΐ^ όράν δύναιτ' αν
έςτώς πολεμίοις ενάντιος. Helena 948 την Τροίαν γαρ αν
δειλοί γενόμενοι πλείστον αίςχύνοιμεν αν. 1011 και γαρ αν
κείνος βλέπων άπέδωκεν αν coi τήνδ' έχει ν. 1298 εύμενέςτερον
γαρ αν τω φιλτάτω μοι Μενέλεψ τα πρόςφορα ορωης αν. Ari-
stoph. Vesp. 927 ου γαρ &ν ποτέ τρέφειν ούναιτ' αν μία λό-
χμη κλέπτα 6ύο. Pax 321 ου γαρ αν χαίροντες ήμεΐο τήμε-
ρον παυοαίμεθ' αν. Lysistr. 252 δλλωο γαρ αν ομαχοι γυ-
ναΐκεο και μιαραι κεκλήμεθ' αν. Thesinoph. 196 και γαρ αν
μαινοίμεθ' αν. Plato Apol. 3ο D οαφώο γαρ αν, ει πείθοιμι
ύμάο —, θεούε αν οώάεκοιμι. 40 D εγώ γάρ*αν οΐμαι, ει —
οέοι —, οιμαι αν — τον μέγαν βααλέα εύαριθμήτους αν εύ-
ρεΐν. (Vgl. Demostli. 14, 27 oca γαρ αν νυν πορίοαιτ' αν).
Aristot. de caelo 227b 24 ούτε γαρ αν αϊ τήο οελήνηο έκλεί-
ψειο τοιαύταο αν ειχον τάο άποτομάο. De gener, et corr.
337b 7 μέλλων γαρ αν βαοίίειν TIC ουκ αν βαοίεειεν. De
part, anirn. 654a 18 ουτωε γαρ αν έχον χpηcιμώτατov αν εΐη.
(vgl. Vahlen Zur Poetik 1460b 7) u. s. w.
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Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Verbindungen
καν aus και αν cauch wohl' und τάχ' αν, in denen αν mit sei-
nem Vorworte bis zur v lligen Verblassung seiner eigenen
Bedeutung verschmolzen ist, in der Mehrzahl der F lle am
Satzanfang stehen. Doch d rfen wir hierauf kein Gewicht
legen, da gerade και αν und τάχ' αν sich schon bei Homer
im Innern von S tzen finden und berhaupt kein Grund vor-
handen ist, den engen Anschluss von αν an και und τάχα aus
den F llen herzuleiten, wo και und τάχα den Satz beginnen.
(καί cund' hat αν unmittelbar hinter sich Herodot 4, 118, 21
και αν βοήλου).

Zweitens findet man αν vereinzelt wie die Enklitika
hinter einem Vokativ: Aristoph. Pax 137 αλλ7 ώ μέλ' αν μοι
ατίων διπλών ?bei.

Drittens verdr ngt es fters ουν, seltener τ€, be von ihrem
Platze: Herodot 7, i 50,'8 ούτω αν ων ειμεν. [Eur. Med. 504.]
Ar. Lysistr. 191 -nc αν οδν γενοιτ' αν δρκοο [Lysias] 20,15
πώο αν ουν ουκ αν bei να πάοχοιμεν. Plato Phaedo 64 Α πιϊκ
δ ν ουν br| τουθ' oirrujc £χοι —, εγώ πειράοομαι φράοαι. Sym-
pos. 202 D πώο δ ν ουν 0eoc εϊη δ γε των καλών και αγαθών
αμοιροο, und fters. Xen. Anab. 2, 5, 20 πώο αν ουν έχοντ€€
τοοούτουο πόρουο — £πβιτα εκ τούτων πάντων τούτον δ ν τον
τρόπον έ&λοίμεθα —; 5, 7, 8 fr uc αν ουν εγώ ή βιαοαίμην
ύμάο — ή έ£απατήςαο δγοιμι. 5,7,9 πώο δ ν οον άνήρ μάλ-
λον boin &κην; Resjpubl. Lacedaeni* 5, 9 ουκ v οδν βα8ίω€
γέ TIC e poi Σπαρτιατών ύγΐ€ΐνοτίρουο. Demosth. 25, 33 τίο
δ ν ουν e φρονών αυτόν δ ν ή τα τήο πατρ^οο χυμφέροντα
ταύτη ουνάψ€ΐ€. [Demosth.] 46, 13 πώο δ ν du ν μη elbtbc 6
πατήρ αυτόν Αθήναιον &όμ€νον ίοα>κ€ν δ ν την εαυτού γυναίκα.
Aeschines l, 17 icu c δν ουν τιο θαυμά€€ΐ€ν. 3, 219 πώο δν
ουν εγώ^poebeuo^riv 5Αλ€£άνορψ. Dass in der Mehrzahl der
Beispiele das dem ουν vorausgeschickte otv sich an TIC oder
πώο anlehnt, passt zu dem oben S. 394 bemerkten. (Dass

V dem ουν h ufiger noch folgt, soll nicht geleugnet werden.)
—- Einem τ€ geht αν voraus Thucyd. 2, 63, 3 ταχιά·' y.-r 'fe-
πόλιν οι τοιούτοι άπολέ€€ΐαν, einem be Thucyd. &, 2, 4 τάχ?

δ v bfe και δλλωο έοπλ€ύοαντ€€ und vielleicht 6, 10, 4 ταχ; δν
b' icu c (die Mehrzahl der H ndschr. und die Ausgaben τάχα
b' δν icwc). Doch ist bei den beiden letzten Stellen der Zu-
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396 J a c o b Wack er nag'el,

sammenschluss mit τάχα f r civ von wesentlicherer Bedeutung-,
als die Stellung an sich.

Viertens l sst sich αν gern durch einen Zwischensatz
von den Hauptbestandteilen des Satzes, zu dem es geh rt,
trennen: Aristoph. Ran. 1222 oiib' αν, μα την Δήμητρα, φρον-
τίοαιμί γε. Plato Phaedo 102 A cu b' — οΐμαι, αν, be εγώ
λέγω, ποιοίηο. Sympos. 202 D τί ούν αν, εφη, εϊη ό Έρωο
202 Β και πώο αν, εφη, ω Σώκρατεο, όμολογοΐτο. Re-
publ. l, 333Α πρόο γε υποδημάτων αν, οΓμαι, φαίηο κτήαν.
4, 438A icuuc γαρ αν, έφη, οοκοίη τι λέγειν ό ταύτα λέγων.
Leges 2, 658Ατί αν, ει — (folgen sieben Zeilen), τί ποτ7 αν
ηγούμεθα εκ ταύτηο τήο προρρήοεωο Ευμβαίνειν. Xenophon Hel-
len. 6, l, 9 οΐμαι αν, αυτών ει καλακ τιο έπιμελοΐτο, ουκ είναι
έ'θνοο. Cyrop. 2, 1, ο εγώ αν, ει εχοιμι, tbc τάχιοτα όπλα
έποιούμην τοΐο ΤΤέροαιε. Demosth. 18, 195 τί αν, ει που τήα
χώραο τούτο πάθοα ουνέβη, προοοοκήοαι χρήν.

Dass man dann gern nach dem Zwischensatz αν wieder-
holte, ist verst ndlich: Sophokles Antig. 69 ουτ' αν, ει θέλοιο
έτι πράα:ειν, εμού γ' αν ήδε'ωο πράοοοιο μετά. 466 αλλ' αν,
ει τον έ£ έμήο μητρόο θανόντ' αθαπτον ήνςχόμην νεκυν, κείνοιο
αν ήλγουν. Oed. Rex 1438 εοραο' αν, ευ τόο' ΐεθ', αν, ει μη
— ^χρηίον. Elektra 333 ιϊκτ' οι ν, ει cQevoc λάβοιμι, οηλώ-
οαιμ' αν. 439 αρχήν b' αν, ει μη τλημονεοτάτη γυνή παοών
έβλαοτε, — χοάο ουκ αν ποθ' δν γ' εκτείνε, τώό' έπέοτεφε.
Thucyd. 1, 136; ό εκείνον b' αν, ει έκοοίη αυτόν —, εωτη-
piac αν τήο ψυχήο άποοτερήοαι. Aristoph. Lysistr. 572 καν,
ύμΐν ει τιο ένήν vo c, εκ των έρίων των ημετέρων έπολιτεύεοθ'
αν απαντά. Ranae 585 κ δ ν, ει με τύπτοιο, ουκ αν άντείποιμί
coi. Plato Protag. 31.8C καν, ει Όρθαγόρα τω Θηβαίω ουγγε-
vόμεvoc — έπανε'ροιτο αυτόν —, εϊποι αν. Leges 8, S41 C
τάχα b; αν, ει θεόο έθέλοι, καν 5υοΐν θάτερα βιαοαίμεθα περί
ερωτικών. Demosth. 4, 1 έπιοχών ά ν, εωο —, ει —, ήουχίαν
αν ήγον. 21,115 αρ' αν, ει γ' είχε—, ταυτ' αν εϊαοεν. 37,16
oub' αν, ει τι γένοιτ', ωήθην αν Μκην μοι λαχεΐν ποτέ τούτον.
[Demosth.] 47, 66 καίτοι πιχκ αν, ει μη πεποριομένον τε ην—,
εύθΐκ αν άπέλαβον. Aeschines 1, 122 οΐμαι b; αν, ει —, ταΐο
ύμετεραιο μαρτυρίαιο pαbίωc αν άπολύεαεθαι τούε του κατηγό-
ρου λόγουο. [Hen. Anabasis 7, 7, 38.]

Das Umgekehrte, wenn man will, aber doch etwas aus
derselben Stellungsregel entspringendes liegt vor, wenn ein

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 12/14/16 10:39 AM



ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 397

syntaktisch zu einem Zwischensatz oder zu einem abh ngigen
Satz geh riges αν hinter das erste Wort des bergeordneten
Satzes gezogen wird: Plato Kriton 52D άλλο τι ούν, αν φαΐεν,
ή ζυνθήκαο τοκ πρόο ήμοκ αύτούο — παραβαίνεις. Phaedo 87 Α
τί ουν, αν φαίη ό λόγοο, ?τι amcreic. Hippias major 299A
μανθάνω, αν i'coc φαίη, και εγώ. Demosth. 1, 14 τί ουν, αν
τιο εϊποι, ταύτα λέγειο. 1, 19 τί ουν, αν TIC εΐποι, cO γραφείο
ταυτ' είναι ατρατιιυτικά. Pro m. 35/4 τί ουν, αν τιο εϊποι,
ου παραινεΐο; [Demosth.] 45, 55 δτι νή Δι', αν εϊποι, τούτον
είοπεποίηκα υιόν. — Vgl. auch Demosth. 11, 44 ουκ αν oib'
δ τι πλέον εύροι τούτου. Plato Tim us 26 Β εγώ γαρ, α μεν
χθέο ήκουοα, ουκ αν οίο' ει ουναίμην απαντά εν μνήμη πάλιν
λαβείν. hnliches ουκ αν οίο' δ τι im Satzinnern Demosth. 45, 7.
Auf dergleichen Wendungen basiert dann wohl wiederum das
euripideische ουκ (bezw. ου γαρ) oib' αν ει πείοαιμι Medea
941. Alcestis 48. Eigent mlich Thucyd. 5, , 3 και ουκ ν
έλπίοαντεο ώο αν έπεζέλθοι τιο, wo das erste αν nur als Anti-
zipation aus dem Nebensatz erkl rt werden kann.

Sechstens sprengt αν, gerade wie die Enklitika, ftere
am Satzanfang stehende Wortgruppen auseinander. Dahin
k nnte man ούδ' αν εΐο stellen: Sophokles Oed. Rex 281 o b'
αν εΐο ούναιτ' άνήρ. Oed. Col. 1656 ούί>' αν εΐο θνητών
φράοειε. Plato Prot. 328 Α ούο ; & ν tic φανείη. Alcib. 122 D
ούδ' αν εΐο άμφιοβητήοειε. Demosth. 19, 312 ούο' αν εΐο
ευ οΐδ' δτι φήςειεν. 18, 69 ούο' δν etc ταύτα φήοειεν. 18,
94 O b'-. v-e'tc· είπέΐν ίχόι. Aristot. Άθην. πολ. 21, 2 Κ. o b'
δ ν εις εϊποι. Doch findet sich diese Tmesis wenigstens ebenso
h ufig im Satzinnem: Lys. 19, 60. 24, 24. Isokr. 15, 223.
21,20. Plato Sympos. 192E, 214D, 216E. Gorg.512E.519G.
Demosth. 14, 1. 20, 136. 18, 68. 18, 128. Lyknrg 49. 57,
und scheint somit wesentlich auf der Attraktionskraft des ovibd
zu beruhen.

Einen bessern Beweis bildet das zweimalige γ' αν ουν
statt γουν αν bei Thucydides: l, 76,4 αλλουα γ' αν ουν οΐόμεθα
τα ημέτερα λαβόντεο bεΐζαι αν und 1, 77, 6 ύμεΐο γ ; αν ουν,
ει — άρζαιτε, τάχ' αν μεταβάλοιτε, sowie folgende F lle, wo
αν mitten in eine Wortgruppe eingedrungen ist: Solon fragm.
37, 4 πολλών αν vbpdiv · ·ΐ|Ι>' έχηρώθη πολιό. AeschyivPers.
632 μόνρο αν θνητών πέραο εΐποι. 706 ανθρώπεια br & ν τοι
πήματ7 αν τύχοι βροτοΐο. Sophokles Aias 155 κίχτά b' αν TIC
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398 J a c o b W a c k e r na g· el,

4μου τοιαύτα λέγων ουκ αν πείθοι. Oed. Eex 17δ άλλον b'
αν αλλω προοίοοιο. 502 coqpia b' αν cocpiav παραμείψειεν
άνήρ. Elektra 1103 τίο ουν αν υμών TOIC εοω φράοειεν αν.
Oed. Col. 1100 τίο αν θεών coi τόνο' άριστον avbp' &εΐν δοίη.
Herodot 1? 56, 5 έφρόντιίε ί<:τορέων, τοικ αν Ελλήνων buva-
τωτάτουο έόνταο προοκτήοαιτο φίλουα. 1, 67, 7 έπειρώτεον,
τίνα αν θεών ιλαοάμενοι κατύπερθε τω πολεμώ Τεγεητέων γε-
νοίατο. 1, 196, 22 το bfc αν χρυαον έγίνετο από των εύει-
bajuv παρθένων. 7, 48; 8 οτρατου α ν αλλού τιο την ταχίοτην
αγεραν ποιέοιτο. 7, 135, 12 εκαοτοο αν υμών άρχοι γης Έλ-
λάboc. 7, 139; 9 κατά γε αν την ήπειρον τοιό^ε έγίνετο. [Ηίρ-
pokrates] περί τέχνηο c. 3 (s. 44, 8 G-omperz) εν αλλοιαν αν
λόγοκιν οαφέοτερον bιbαχθείη. (Vgl. auch c. 2, s. 42, 19 G.
€πει των γε μη έόντων τίνα αν τιο ούαην θεηοάμενοο άπαγ-
γείλειεν ώο εοτιν). Thucyd. 1, 10 πολλήν αν οΐμαι άπιοτίαν
τήα bυvάμεωc — τοΐο έπειτα πρόο το κλε'οο αυτών είναι. 1, 36,
3 βραχυτάτω b' αν κεφαλαίω ταώ' αν μη προεοθαι ήμάο μά-
θοιτε. 5, 22, 2 πρόο γαρ αν τούο Άθηναίουο, ει έ£ήν χωρεΐν.
Aristoph. Thesmoph. 768 τίν' ουν αν αγγελον πέμψαιμ7 έπ'
αυτόν. Isokrates 5, 35 οκεπτεον, τί αν αγαθόν αύτάο έργαοά-
μενοο φανείηο αΕια — πεποιηκώο. Plato Apologie 25 Β πολλή
γαρ αν τιο εύbαιμovία ειη περί τούο νεουο. Phaedo 70 Α πολλή
αν έλπιο εΐη και καλή. 70D 106 D αλλού αν του b^oi λόγου
107 C oύbεμία αν εϊη άλλη αποφυγή. Xenoplion Anab. 3, l, 6
έλθών b' ό Ξενοφών έπήρετο τον Άπόλλω, τίνι αν θεών θύων
και ευχόμενοο κάλλιοτα και αριοτα £λθοι την obov, ην επινοεί,
και καλώο πράΗα€ οωθείη, was sofort an das τίνι κ α θεών
u. s. w. der dodon ischen Orakelt felchen (siehe oben S. 374)
erinnert. Vgl. auch das Orakel bei [Demosth.] 43, (56 επε-
ρωτά o bήμoc, δ τι v bpiuciv — εΐη, und Herodot 1, 67, 7
oben. — Anab. 3, 2, 29 'λαβόντεο bέ τούο αρχονταο, αναρχία
αν και άταΕίοι ένόμιίον ήμάο άπολέοθαι. Poroi 3, 14 πολλή
αν και από τούτων πρό(^οο γίγνοιτο. 4, 1 πάμπολλα αν νο-
μίίω χρήματα — προαέναι. Demosth. l, l αντί πολλών αν,
ώ αvbpεc Αθηναίοι, χρημάτων ύμαο έλεοθαι νομίίω. 4, 12 πλη-
ciov μεν δντεο, απαοιν αν τοΐε πράγμαοιν τεταραγμενοιο έπιοτάν-
τεο δπωα βούλεοθε bιoικήcaιcθε. 19, 48 τί αν ποιών ύμΐν χα-
picarro. 18, 22 τί αν ειπών οέ τιο όρθώο προοείποι; (18, 81
δτι πολλά μεν αν χρήματα έ^ωκε Φιλιcτίbηc). 18, 293 μεί£ων
δ ν boθείη bu)pειά. 29, 1 θαυμααακ αν ώο εύλαβούμην. 39,
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 39i>

24 καίτοι, TIC αν υμών οϊεται την μητέρα πέμψαι; epist. 3, 37
τί αν ειπών μήθ' άμαρτεΐν δοκοίην μήτε ψευοαίμην. [Demosth.]
35, 26 τί αν τιο άλλο δνομ' £χοι θ&θαι τψ τοιούτψ. — Dazu
kommen die zahlreichen Stellen nach Art von Demosth. 21, 50
ουκ αν οΐεοθε δημοαφ πάνταο ύμάο προΗένουο αυτών ποιή-
cacGai.

Unter diesen Beispielen, deren Zahl sich brigens ohne
grosse M he verdoppeln Hesse, finden sich, wie unter den
vorhergehenden Kategorien, mehrere, wo die sp tere H lfte
des Satzes ein zweites αν enth lt, mit dem das erste αν wie-
der aufgenommen wird. Ich f ge einen besonders instruktivea
Fall hinzu. Zu Demosth. i, l (s. oben) findet sich in pro m.
3 eine parallele Fassung, worin der zweite Teil des Satzes
stark erweitert ist, statt χρημάτων ύμαο έλεοθαι νομί&υ : χρη-
μάτων το μέλλον ουνοίοειν περί ων νυν τυγχάνετε οκοπουντεο
οΐμαι πάνταο ύμαο έλέοθαι, und hier ist nun der erweiterten
Fassung des Satzes wegen hinter πάνταο das aV wiederholt.
(Ganz irrig ist es, wenn Blass im Pro m deswegen das erste
αν hinter πολλών gegen die bessere berlieferung streicht).
Ich glaube wir d rfen sagen, dass in allen F llen, wo aV
mehrfach gesetzt ist, dies einen Kompromiss darstellt zwischen
dem traditionellen Drang αν nah beim Satzanfang zu haben
und dem in der klassischen Sprache aufgekommenen Bed rf-
nis die Partikel dem Verb und ndern Satzteilen (siehe oben
S. 393) anzun hern: wodurch sich auch erkl rt, warum dop-
peltes V konjunktivischen S tzen fremd ist. So sind f r tins-

berhaupt alle S tze mit mehrern fiv, deren erstes die zweite
Stelle inne hat, von Wert, nicht bloss die bereits angef hrten.
Ich lasse die mir unter die Hand gekommenen Beispiele fol-
gen, nat rlich mit Ausschluss von οοτ' αν — οοτ' αν, da^
nicht hierher geh rt.

Aeschyl. Agam. 340 ου τα v έλόντεο αυθιο άνθαλοΐεν αν,
1048 έντόο b' αν ουοα μοροίμων άγρευμάτων πείθοι' δ ν. Choeph.
349 λιπών αν ευκλειαν εν οόμοιοιν >— πολύχιυοτον αν εΐχεο
τάφο ν. Hiket. 227 πώο b' αν- γάμων ακουοαν άκοντοο πάρα
άγνόο γένοιτ' αν. Sophokles Aias 537 τί δήτ' αν ώο εκ τώνο7
αν ώφελοΐμί οε. 1058 ήμεΐο μεν αν τήνδ; ην pb' εΐληχεν
τύχην θανόντεο αν προυκείμεθ' αίοχίοτιμ μόριυ. 1078 ;άλλ' αν-
bpa χρή — δοκεΐν, πεοεΐν αν καν από ομικροΰ κακού. Oed.
Eex 139 τάχ' αν-κ^μ' αν τοιαύτη χειρι τιμωρεΐν θ^λοι.
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cuOeic τ' αν ουκ αν άλγύνοιο πλέον. 602 ούΥ αν μετ' αλλού
bp VTOc αν τλαίην ποτέ. 1053 ήο; αν τάο' ούχ ήκιατ' αν Ίο-
κάοτη λέγοι. Elektra 697 biivarr' αν oOb' αν ίοχύων φυγείν.
1216 TIC ουν αν ά£ίαν γε coO πεφηνότοο μεταβάλοιτ' αν ώδε
άγαν λόγων. Philoktet 222 ποίαο αν ύμάο πατρίοοο (oder
πόλεοο) ή γένουο ποτέ τύχοιμ' α ν ειπών; (so Dindorf und Heim-
reich f r das handschriftliche ποίαο πάτραο αν ύμάο ή γένουο
ποτέ, wo der durch die Stellung von ύμόκ bewirkte metrische
Fehler von ndern weniger gl cklich gebessert wird). Oed.
Col. 391 τίο b' αν τοιουδ' υπ' avbpoc ευ πρά£ειεν αν. 780
αρ' αν ματαίου τή(^' αν ήbovήc τύχοκ. 977 πώο αν το γ'
ακον πραγμ' αν εικότωο ψεγοιο. 1366 ή τα ν ουκ αν ή. Phae-
dra fr, 622, 1 Ν. ου γαρ ποτ' αν γένοιτ' αν άοφαλήο πολιό.
Fragm. inc. 673 πώο αν ουκ αν εν Μκη θάνοιμ' αν (mit
drei αν!)

Herodot 2, 26, 9 ό ήλιοο αν άπελαυνόμενοο εκ μεοου του
ουρανού — ήιε αν τα άνω τήο Εύρώπηο. 2, 267 11 οιεΗιόντα
b' αν μιν bia πάςηο Εύρώπηο έλπομαι ποιεειν αν τον Ίοτρον.
3, 35, 17 oub' αν αυτόν εγωγε boκέω τον θεόν ούτω αν κα-
KU c βαλεΐν. 7, 187, δ oiib' αν τούτων υπό πλήθεοο oubeic
αν εΐποι πλήθοο. Eurip. Alk. 72 πόλλ' αν ου λεΕαο ουδέν αν
πλέον λάβοια. id. 96 πώο αν ερημον τάφον 'Άδμητοο ^bvfjc
αν έπραΗε γυναικόο. Androm. 934 ουκ αν εν γ' έμοΐο bόμoιc
βλέπουο' αν αυγάο ταμ' έκαρπουτ' αν λέχη. Hekabe 742 αλ-
γοο αν προοθείμεθ' αν. Helena 76 τιϊώ' αν εύοτόχω πτερω
άπόλαυοιν είκουο έθανεο αν Διόο κόρηο. Heraclid. 721 φθάνοκ
b' αν ουκ αν τoΐcbε cov κρυπτών bέμαc. (\rgl. hiezu Ehnsley).
Hiketiden 417 αλλοο τε πώο αν μη bιoρθεύωv λόγουο όρθώο
biivarr' αν bήμoc εύθύνειν πόλιν. (606 τι ν' αν λόγο ν, τάλαινα, τίν'
Αν rujvb' αιτία λάβοιμι). 853 ουκ αν bυvaίμηv ουτ' έρωτήοαι
τάbε ουτ' αν πιθέοθαι. Hippolyt. 480 ή ταρ' αν οψε γ' αν-
bpεc έζεύροιεν αν. Iphig. Taur. 1020 αρ' αν τύραννον bιoλέ-
cai bυvaίμεθ; αν. Medea 616 ουτ' αν £ενοια τοΐοι coic χρη-
οαίμεθ' αν. Troades 456 ούκέτ' αν φθάνοιο αν αυραν ICTIOIC
KapaboK JV. 1244 άφανεΐο αν οντεο ουκ αν ύμνηθεΐμεν αν.
Meleagros fragm. 527 Nauck2 μόνον b' αν (Nauck: malim
€ν) αντί χρημάτων ουκ αν λάβοιο.

Thucyd. 2, 41, 1 λέγω — και καθ' έκαοτον, bomv αν
μοι τον αυτόν avbpa παρ' ημών επί πλεΐοτ' αν ει^η και μετά
χαρίτων μάλιοτ' εύτραπελωο το οώμα αυταρκεο παρέχεοθαι. (Vgl.
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 401

Stahl zu d. Stelle). 4, 114, 4 oiib; αν ςφών πειραςομένους
— αυτούς bakeiv fjccov, άλλα πολλω μάλλον — ευνους αν
ςφίςι γενέςθαι. 6, 10, 4 τάχ' αν b' ΐςως, ει — λάβοιεν ·—,
και πάνυ αν Ηυνεπίθοιντο. 6, 11, 2 Σικελιώται b' αν μοι bo-
KO CIV, ως γε νυν έχουαν, και έτι αν ήςςον beivol ήμΐν γενές-
θαι. 6, 18, 2 βραχύ αν τι προςκτώμενοι αύτη περί αυτής αν
ταύτης μάλλον κιvbυvεύoιμεv. 8, 467 2 γενομένης b' αν —
αρχής άπορεΐν αν αυτόν. Hippokrates περί άρχαίης ίητρικής
1, 572 Littre ούτε αν αύτω τω λέγοντι ούτε TOIC άκούουοι
bήλa αν εΐη. Aristoph. Acharn. 218 oub' αν έλαφρώο αν άπε-
πλίΗατο. 308 πώο bέ γ' αν καλώο λέγοιο αν. Nubes 977 ήλεί-
ψατο b' αν τούμφαλου oύbειc παΐο ύπενερθεν τότ; αν. 1383
μαμμάν b' αν αιτήοαντοα ήκόν coi φέρων αν αρτον. Pax 68
πιϊκ: αν ποτ' άφικοίμην αν ευθύ του Διόο. 646 ή b' Έλλάο
αν έ^ερημωθεΐ^ αν ύμάο έλαθε. 1223 ουκ αν πριαίμην oub}

αν icxaboc μιάο. Aves 829 και πιϊκ: αν έτι γενοιτ' αν ευτακ-
τοο πολιό. Lysistr. 113 εγώ bi ταν κδν (seil, έθέλοιμι), ει
με χρείη — έκπιεΐν. 115 εγώ be γ? αν κδν ώατερ ει ψήτταν
boKUJ boOvai αν έμαυτήο παρταμουοα θήμιου. 147 μάλλον αν
bia τουτογι γένοιτ' δ ν ειρήνη. 361 φιυνήν otv ουκ δν εΐχον.
Ranae 34 ή tfiv οε κιυκύειν δν έκέλευον μακρά. 581 ουκ δ ν
γενοίμην Ήρακλήο δν. Ekkles. 118 ουκ $w φθάνοιο το γενειον
αν περώουμένη. ,

Plato Sympos. [ApoL 41 Α.] 176 G i'cuuc δ ν εγώ περί του με-
θύοκεοθαι — τάληθή λέγων ήττον δ ν εϊην άηbήc. Phaedrus 232 C
είκότιυε δ ν (Schanz konj. br\) touc έρώντάο μάλλον δ ν φοβοΐο.
257 C ταχ' ουν δ ν υπό φιλοτιμίας έπίοχοι ήμΐν δ ν του γρά-
φειν. Eepubl. 7, 526 C ουκ δ ν £<)tbiu>c oubt πολλά δ ν ευροκ
ώο τούτο. Menexenus 236 D κδν ολίγου, ει με κελεύοιο άπο-
^ύντα όρχήοαοθαι, χαριίαίμην &ν. Sophist. 233A trtDc ούν αν
ποτέ τις — buvarr7 δ ν υγιές τι λέγων άντειπεΐν. 233 Β ςχολή
ποτ' δ ν αύτοΐς τις χρήματα bιboύς ήθελεν δ ν — μαθητής γίγ-
νεςθαι. [Legg. 5, 742C]. Xen. Cyrop l, 3, 11 ςτάς αν ώςπερ
ούτος επί τη είςόbω —λέγοιμ' αν. Xen. Anab. l, 3,6 υμών br

έρημος ων, ουκ δ ν ικανός οΐμαι είναι ουτ'δν φίλον ώφελήςαι
ουτ' αν έχθρόν άλέξαςθαι. 4, 6, 13 ̂ οκουμεν b' αν μοι ταύτη
προςποιούμενοι προςβαλεΐν έρημωτέριμ αν τψ δρει χρήςθαι. %
6, 32 ^ιαςπαςθένΐες V αν και κατά μικρά γενομένης της bυvά-
μεως ουτ' δν τροφήν ^ύναιςθε λαμβάνειν ούτε χαίροντες δ ν
άπαλλάΗαιτε. Oecon. 4, 5 ab; δ ν — ^ιτιςκοπόδντες —- ιαικ αν
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402 Jacob Wackernage l ,

καταμάθοιμεν. II S. 283. Epikrates (fragm. com. ed. Kock)
fr.2/3, V.17 eibec b' αν αύτήο Φαρνάβα£ον θαττον αν. (Demosth.
18, 240 τι αν οϊεοθ' ei — άπήλθον —, τί ποιεΐν αν ή τί λέ-
γειν τους ace eic άνθρώπουο τουτουα geh rt, da die Wieder-
holung des αν durch die Wiederaufnahme des fragenden τί
bewirkt ist, nicht hierher.) 27, 56 ουκ αν ήγεΐεθ' αυτόν καν
έπώραμεΐν. Aristot. poet. 25, 1460b 7 ab' αν θεωροϋαν γέ-
νοιτ' αν φανερόν und fters; vgl. Vahlen zu d. Stelle und
Wiener Sitzungsber. LVI 408. 438.

Wenn meine Beispielsammlung in ihrer Unvollst ndigkeit
nicht gar zu ungleichm ssig ist, ergibt sich starke Abnahme
dieser Art von Doppelsetzung von &v im vierten Jahrhundert.
Zumal die rednerische Prosa zeigt nur ganz sp rliche Bei-
spiele; bekanntlich hat Lysias αν gar nie doppelt gesetzt.
Ich zweifle nicht, dass diese Abnahme auf fortschreitendes
Erl schen derjenigen Tradition zur ckzuf hren ist, welche αν
an zweiter Stelle des Satzes forderte.

Nun findet sich Doppelsetzung des αν auch so, dass das
erste αν nicht die zweite Stelle im Satz einnimmt, sondern
eine sp tere. Dies ist ganz nat rlich, da ja die verschieden-
sten Satzteile αν gern hinter sich hatten, und folglich, sobald
ein Satz breiter angelegt war, sich verschiedene mit einan-
der kollidierende Anspr che auf die Partikel geltend machen
mussten. Die hieraus sich ergebenden Kombinationen zu be-
trachten und f r eine jede die betr. Beispiele beizubringen,
liegt ausserhalb unserer Aufgabe, die nur die Erforschung der
Reste des alten Stellungsgesetzes in sich schliesst, so interes-
sant und so wichtig f r die W rdigung der J ngern Sprache
es auch w re, die in dieser herrschend gewordnen Tendenzen
irn Einzelnen klar zu legen.

VIII.
Das Stellungsgesetz, dessen Geltung im Griechischen auf

den vorausgehenden Seiten besprochen worden ist, ist f r ein-
zelne der asiatischen Schwestersprachen l ngst anerkannt.

F r die AI t ind ische Prosa lehrt Delbr ck Syntakt
Forschungen III 47 : "Enklitische W rter r cken m glichst
nah an den Anfang des Satzes". Wesentlich stimmt dazu die
Bemerkung, die Bartholomae Ar. Forschungen II 3. f r den

igveda giebt: "Auch bei oberfl chlicher Betrachtung dr ngt
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άber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 403

sich die Wahrnehmung auf, dass im RV. die enklitischen For-
men der Personalpronomina, sowie gewisse Partikeln, in den
meisten Fδllen die zweite Stelle innerhalb des Verses oder
des Vers - Abschnitts einnehmen". Vgl. denselben Ar. For-
schungen III 30 Anm. όber slm, sma, sowie die harte Tmesis
R V. 5, 2, 7 sunas de chepam niditam sahasrδd yόpδd
amuncah.

Entsprechende Beobachtungen hat derselbe Gelehrte an
den G a t h a s des A v e s t a gemacht (Ar. Forschungen II
3—31). Er stellt dort S. 11 f. fόr diese-die Regel auf: "En-
klitische Pronomina und Partikeln lehnen sich an den ersten
Hochton im Versglied an", und ist dabei zur Anerkennung
von Ausnahmen bloss bei elf genφtigt, das eben oft einzelne
Satzteile hervorzuheben hat und dann an die betr. Satzteile
geheftet ist. Auch dies lδsst sich zu der Delbrόckschen Regel
leicht in Beziehung setzen.

Ganz genau bewδhrt sich aber diese, wie es scheint, in
der mittelindischen Prosa (vgl. z. B. Jacobi Mδhδrδstrl-
Erzδhlungen S. 8 Z. 18 Jena se pariJcJchemi balavisesam, wo
se syntaktisch zu balavisesam gehφrt) und sicher im Altper-
si sehen, dessen Keilschriftdenkmδler sich durch ihre feier-
lich-korrekte Sprechweise und ihre genaue Unterscheidung der
Enklitika in der Schrift fόr derartige Beobachtungen beson-
ders eignen. Ich gebe das Material nach Spiegels zweiter
Ausgabe vollstδndig, mit Ausnahme der Stellen, wo das En-
klitikum ergδnzt ist. Ausnahmslos an zweiter Stelle finden
sich zunδchst

maiyi hinter den geschlechtigen Nominativen Aura-
mazda Bh. l, 25. 55. 87.. 94. 2, 24. 40. 60. 68. 3, 6, 17.
37. 44. 60. 65. 86. 4, 60. NRa50. dahyόus Bh. 4, 39 hauv
Bh. 2, 79. 3, 11; sodann hinter dem neutralen tya (ausser
Bh. 4, 65, όber das der Lόcke wegen nichts bestimmtes ge-
sagt werden kann), Xerxes A 24. 30. Ca 13 (zweimal), Cb 22
(zweimal). D 19. Ea 19; endlich hinter utδ Bh. 4, 74. 78.
Xerxes D 15 (dazu NRa 52, Xerxes D 18. Ea 18. A 29, ob-
wohl utδ an diesen Stellen nicht Sδtze, sondern nur Satz-
glieder verbindet).

taiy: hinter den geschlechtigen Nominativen Aura-
mazdδ Bh. 4,58. 78, hauv NRa 57, [wo allerdings nach Thumbs
Deutung KZ. XXXII 132 ff. taiy an fόnfter Stelle stδnde!]

Indogermanische Forschungen I 3 u. 4. 26
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404 J a c o b Wacker n age 1,

hinter dem Neutrum ava Bh. 4, 76. 79, hinter ada NR a43.
45, hinter utδ Bh. 4, 58. 75. 79.

saiy hinter hauv Darius H 3. tyaiy (Nom. PL) Bh. l,
57. 2, 77. 3, 48. 51. 73. avapδ 3, 14. uta 2, 74. 89. , 11.
pasδva 2, 88.

Also maiy, taiy, saiy folgen der Regel an im ganzen
56 Stellen im Anschluss an die verschiedensten Wφrter, und
ohne dass eine einzige Stelle widerspricht. Besonderer Be-
achtung wert sind Bh. l, 57 utδ tyaisaiy fratama martiyδ
anusiyδ δhantδ, gegenόber dem uta martiyδ tyaisaiy fra-
tama u. s. w. der όbrigen Stellen mit tyaisaiy, ferner Bh. 4,
74 = 4, .78, utδmaiy, yδvδ taumδ ahatiy, parikarδha-dis,
wo maiy vor dem Zwischensatz, das Verbum erst dahinter
kommt; vorzόglich aber Xerxes D 15 utamaiy tya. pitδ
akunaus = , wo das in den
Relativsatz gehφrige maiy dem Anschluss an utδ zu liebe vor
das Relativpronomen gestellt ist.

Ganz δhnliche Resultate ergeben sich bei den όbrigen
personalen Enklitika: beim enklitischen m am, das an der ein-
zigen Belegstelle (Bh. l, 52) auf satzeinleitendes mδtya folgt;
bei sim: hinter den Nominativen όpi Bh. l, 95. kδra l, 50.
adam l, 52, sowie Jiaruva 2, 75. 90; hinter dein Akkusativ
satram l, 59; hinter den Partikeln avadδ l, 59. 3, 79. , 14.
nai 4, 49. pasδva 2, 90; bei Six hinter avadδ 3, 52; bei
$am hinter den Nominativen adam NRa 18; Jiya Bh. 2, 13;
dem Akkusativ avam Bh. 2, 20. 83., dem Neutrum tya
Bh. l, 19. NR a 20. 36; hinter den Partikeln avatliδ 2, 27.
37. 42. 62. 83. 98. 3, 8. 19. 40. 47. 56. 63. 68. 84, und
utδ 3, 56.

Diesen 35 Stellen, die damit zu den obigen 56 hinzu-
kommen, stehen allerdings o abweichende gegenόber: Bh.1,14
vasnδ Auramazdδha adam s am xmyapiya δham; 4,6 vasn[δ
Auramajzdδha adam s am ajanam; NRa 35 vasnδ Aura-
mazdδha adamsim gδpvδ niyasδdayam; immerhin schliesst
sich an allen drei das Enklitikon unmittelbar an das Subjekt
adam an. Und mehr als ausgeglichen werden diese Ausnah-
men durch solche Stellen wie Bh. 2, 75 — 2, 90 haruvasim Jcδra
avaina ("universus eurn populus videbat") wo das Pronomen
zwischen Attribut und Substantiv getreten ist, oder wie Bh.
3, 56 utδ s am l martiyam mapistam akunaus, wo sδm syn-
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άber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 40&

taktisch zu mapistam gehφrt (ccund er machte einen Menschen
zum Obersten derselben").

Sieht man von hacδma 'von mir* und haca avadasa
0̂11 da aus5 ab, so bleiben noch -ciy"(= altind. cif) und dim,

dis. Letztere folgen der Regel hinter dem Nominativ drauga
Bh. 4, 34, dem neutralen tyδ Bh. l, 65, der Partikel naiy 4, 73.
78, pasδva Bh. 4, 35. NRa 33, der Verbalform visanδha Bh.
4, 77. Kaum als Ausnahme kann 4, 74 gelten: utδmaiy,
yδvδ taumδ ahatiy, pariJcarδhadis (Spiegel: "sondern sie
mir, so lange deine Familie dauert, bewahrst"): denn wenn
sich hier dis auch nicht an das erste Wort des Satzes schlecht-
hin anschliesst, so doch an das erste auf den Zwischensatz ·
folgende Wort. So widerspricht nur NRa 42 [yath]δ xsnδ-
s[ahadis] "damit du sie kennst", und da mag man billig
fragen, ob nicht die Ergδnzung falsch sei.

Dagegen ciy emanzipiert sich von der Regel. Zwar
steht es Bh. l, 53 hinter Teas, S. 23 hinter hauv und Xerxes
D 20. Ca 14.b24 an zweiter, aber Bh. l, 46 hinter Teas, l, 53
hinter eis, l, 63. 67. 69 hinter paruvam, 4, 46 und Xerxes
D 13 hinter aniyas an dritter Stelle oder noch weiter hinten
im Satz. Es steht eben hinter dem Wort, das der Hervorhe-
bung bedarf-, vgl. die Stellung von cif imAvesta (oben S. 403).

So die indoiranischen Sprachen. Aber auch ausserhalb
derselben bieten sich belehrende Parallelen dar. Dass vorerst
den germanischen Sprachen unser Stellungsgesetz nicht
fremd ist, zeigt schon die Behandlung der schwachbetonten
Personalpronomina im Neuhochdeutsehen. Zumal, wenn sich
im Nebensatz und dann in weiter Entfernung vom Verbum
steht, kommt uns das Gesetz zum Bewusstsein, freilich als
eine unbequeme Fessel, deren wir uns in schriftlicher Darstel-
lung gern dadurch entledigen, dass wir das Pronomen zum
Verbum ziehen. Wir glauben hierdurch deutlicher zu sein,
empfinden aber solche Stellung doch als unschφn. Und oft
entschlόpft uns in mόndlicher Rede doppeltes sich, eines am
traditionellen Platze zu Anfang, und eines beim Verbum: ganz
analog dem doppelten δv der Griechen. — Auch bei den δn-
dern persφnlichen Pronomina kann man solche Tendenz beob-
achten.

Doch wage ich auf diesem Gebiet eingehendere Erφr-
terungen nicht, und mφchte nur noch an die von Kluge
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XXVI 80 in ihrer Bedeutung hervorgehobenen gotischen Tme-
sen ga-u-laubeis, ga-u~7va-seM, us-nu-gibip und die Fδlle
erinnern, wo u(h) und δhnliche Partikeln im Gotischen Prδ-
position und Kasus trennen. Mit Recht erkennt Kluge in die-
sem Drang der Enklitika sich unmittelbar an das erste Wort
anzuschliessen, einen alten Rest aus der Vorzeit. Das lehr-
reichste Beispiel ist unstreitig ga-u-ka-seM mit seinem Ein-
schub des Indefinitums ha = .

IX.
Indem ich dahingestellt lasse, ob das Pronomen infixum:

des Keltischen (Zeuss Grammatica celtica S.327 ff.) nicht von
hier aus Licht empfange, wende ich mich sogleich zum La-
tein, und konstatiere hier zum voraus, dass die Latinisten
alter Schule schon lδngst lehren, dass zumal in klassischer
Prosa die Stelle unmittelbar hinter dem ersten Wort des Satzes
mit Tonschwδche verbunden sei, und die dorthin gestellten
Wφrter entweder von Haus aus enklitisch seien oder es durch
eben diese Stellung werden (Reisig Vorlesungen όber latein.
Sprachwissenschaft S. 818; Madvig zu Cic. de finibus I 43;
Seyffert-Mόller zu Cic. Laelius 2 S. 49. 64; Schmalz Latein.
Syntax 2 S. 557 u. s. w.) Fόr die Einzeluntersuchung ist es
nun allerdings unbequem, dass die άberlieferung anders als
im Griechischen keine δussern Kennzeichen zur Unterscheidung^
orthotonischer und enklitischer Formen liefert. Trotzdem kφn-
nen wir ziemlich sicher gehen. Denn gesetzt z. B. es zeige ein
Casus ob l iquus eines persφn l ichen Pronomens, auf dem
nach Ausweis des Zusammenhangs keinerlei Nachdruck liegt,
genau dieselben Stellungseigentόmlichkeiten, die wir bei .
und seinen Genossen gefunden haben, so muss in einem sol-
chen Fall sowohl die enklitische Betonung des betr. Pronomens
als die Gόltigkeit des fόrs Griechische aufgestellten Stellungs-
gesetzes auch fόrs Latein m. E. als erwiesen gelten. Und
solche Fδlle finden sich genug.

Erstens eigentliche Tmesis zwischen Prδposition und Ver-
bum (vgl. fόrs Griechische oben S. 361): sub vos placo, ob
vos sacro (Festus 190b 2. 309a 30). Zweitens Zertreimung·
anderer, sonst zur Einheit verwachsener Wortverbindungen
durch ein der zweiten Stelle zustrebendes schwach betontes
Pronomen: a) mit per verbundener Adjektive: Cicero de orat.
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(l, 214 in quo per mihi mirum visum est}. 2/271 nam sicut,
quod apud Catonem ist —, per mihi scitum videtur—: sie
profecto se res habet, ad Quintum fr. l, 7 (9), 2 per mihi
benigne respondit. ad Att. l, 4, 3 quod ad me de Hermathena
scribis, per mihi gratum est. 1,20, 7 per mihi, per, inquam,
gratum feceris. Dass Lael. 16 per gratum mihi feceris, spero
item Scaevolae steht und nicht per mihi gratum, wie Orelli
verlangte, dient zur Bestδtigung unserer Kegel, da mihi wegen
des Gegensatzes zu Scaevolae stark betont gewesen sein muss
{Seyffert-Mtiller zu d. St. S. 95 2). Die weitem Fδlle, in denen
per Tmesis erleidet, werden im Verlauf zur Erwδhnung kom-
men, ausser de or. 1?205 ista sunt per grata perque iucunda
und ad. Att. 10, l, l per enim magni aestimo, in welch bei-
den Beispielen όbrigens eine, die zweite Stelle verlangende,
Partikel die Trennung bewirkt hat.

b) Des Pronomens qui-cunque (Neue 3 2, 489), nebst Zu-
behφr (dessen Tmesis in Fδllen wie Cicero pro Sest. 68 quod
dudicium cunque subierat. Dedivin. 2, 7 qua re cunque. Lu-
<n*ez 4, 867 quae loca cunque. 6, 85 qua de causa cunque.
•6, 867 quae semina cunque. Horaz Oden l, 6, 3 quam rem
<cunque und in den von Neue aus Gellius und Appuleius an-
gefόhrten Stellen; ferner in Cicero de legibus 2, 46 quod ad
ounque legis genus besondrer Art ist). Cicero de orat. 3, 60
quam se cunque in partem dedisset. Tuscul. 2, 15 quo ea
me cunque ducet. De divin. 2,149 quo te cunque verteris.
Verg. Aen. l, 610 quae me cunque vocant terrae. 8, 74 quo
te cunque lacus miserantem incommoda nostra fφnte tenet.
12, 61 qui te cunque manent isto certamine casus. Horaz
Oden l, 7, 25 quo no s cunque feret melior Fortuna parente.
l, 27\ 14 quae te cunque domat Venus. (Ovid. trist 2, 78
delicias legit qui tibi cunque meas.) Martial 2, 61, 6 nomen
quod tibi cunque datur. Darnach Terenz Andria 263 quae
meo quomque animo lubitum est facer e* Ausser an diesen
.Stellen und den unten wegen andrer Enklitika anzufόhrenden
kommt Tmesis von quicunque nur Luerez 6, 1002. Horaz l,
9, 14. l, 16, 2. Sδt. 2, 5, 51 vor, wo ganz beliebige Wφrter
dazwischen getreten sind. (Vgl. Horaz Sδt. l, 9, 33 garrutus
hunc quando consumet cunque.) Wir dόrfeit,, ruhig hierin
poetische Freiheiten erkennen.

c) Des Adverbs quomodo. Plautus Cistell 1> l? -47 ner
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cesse est, quo tu me modo voles esse, ita esse mater. Cicero
pro Eosc. Am. 89 quo te modo iaetaris. in Pisonem 89 quo
te modo ad tuam intemperantiam innovasti. pro Scauro 50
quo te nunc modo appellem. Vgl. pro Rab. Post. 19 quonam
se modo defendet, pro Scauro 50 quocunque igitur te modo —»
Weiteres unten; Trennung durch volltonige Wφrter sclieint
sich nicht zu finden. Denn Cicero de lege agr. l, 25 quo
uno modo ist besondrer Art.

Drittens ist die Trennung von Prδposition und regiertem
Kasus in der bekannten Bittformel zu nennen: Plautus Bacch.
905 per te ere obsecro deos immortales. Menaechmi 990 per
ego v φl· i s deos atque homines dico. Terenz Andria 538 per
te deos oro et nostram amicitiam, Chremes. 834 per ego te
deos oro. Tibull 3, 11 (=4,5,) 7 per te dulcissima furta per-
que tuos oculos per geniumque rogo. Livius 23, 9, 2 per ego
te, inquit, fili, quaeeunque iura iungunt liberos parentibus, pre-
cor quaesoque. Curtius 5, 8,16 per ego vos decora maiorum
— oro et obtestor. Lucan 10, 370 per te quod fecimus una
perdidimusque nefas — ades (das Verbum des Bittens ist hier,
wie im folgenden Beispiel, weggelassen). Silius l, 658 per
vos culta diu Eutulae primordia gentis —, conservate pios.
Das per, woran sich das Pronomen te, vos, vobis anhδngt,,
steht also immer am Anfang des Satzes.

Viertens seien die paar Beispiele von Trennung minder
enger Wortgruppen angefόhrt, die von den vorgenannten La-
tinisten als Belege fόr Ciceros Neigung das tonlose Prono-
mina hinter dem ersten Wort einzuschieben beigebracht wer-
den : (de orat. 3, 209 his autem de rebus sol m e ille admo-
nuit.) Brutus 12 populus se Romanus er exit, orator 52 sen-
tiebam, non te id sciseitari. de oflic. l, 151 in agr OH se pos-
sessionesque eontulit. (Laelius 15 idque eo mihi magls est
cordi. 87 ut aliquis n o s deus ex hac hominum frequentia
toller et.}

Fόnftens sind einige Fδlle zu nennen, wo ein zwei Glie-
dern des Satzes gemeinsames Pronomen ins erste eingescho-
ben wird (Mόller zum Laelius XX 72). Cic. epist 4, 7, 2 sed
idem etiam illa vidi, neque te consilium civilis belli ita ge-
rendi nee copias Cn. Pompei — probare. Laelius 37 nee se
eomitem ittius furoris, sed clucem praebuit. Sallust or. Phi-
lippi 16 neque te provineiae neque leges neque di penates
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dvem patiuntur. (Ebenso, aber ohne Einfluss des Stellungs-
gesetzes Caesar bell. civ. l, 85, 11 quae omnia et se tulisse
patienter et esse laturumy wozu jedoch Paul: "se omitten-
dum esse verborum consecutio docet".)

Anderes geben die bisherigen Forschungen ttber die Stel-
lung des Pronomens bei den Komikern an die Hand. (Vgl. Kδmpf
De pronominum personalium usu et conlocatione apud poetas
scenicos Romanorum: Berliner Studien fttr klass. Philologie u.
Archδologie III 2.1886). Aus Kδmpf hebe ich namentlich die
Beobachtung hervor (S. 31. 36), dass sich die Personalprono-
mina in der grossen Mehrzahl der Fδlle an Fragewφrter und
an satzeinleitende Konjunktionen unmittelbar anschliessen; (vgl.
z. B. bei Joseph Bach in Studemunds Studien auf d. Gebiete
des archaischen Lateins II 243 die Zusammenstellung der Fδlle
mit quid tibi und folgendem den Akkusativ regierenden Sub-
stantivum verbale auf -tio), ebenso (8.40) an die Affirmativpar-
tikeln/ wie hercle, pol, edepol u. s. w., die, worauf spδter die
Rede kommen wird, entweder die erste oder die zweite Stelle
im Satz einnehmen. Sehr beachtenswert ist auch die an
eine Beobachtung Kellerhoffs geknόpfte Bemerkung Kampfs,
dass in den όberaus zahlreichen Fδllen, wo die Negation an
der Spitze des Verses steht, sich ein allfδllig vorhandenes
Pronomen personale daran anlehnt

Am lehrreichsten ist aber der Nachweis, den Langen
Rhein. Museum XII (1857) 426 ff. betreffend die Beteόerungs-,
\Vunsch- und Verwόnschungsformeln mit di, di deaeque
oder einem einzelnen Gottesnamen als Subjekt und konjunk-
tivischem (oder futurischem) Verbum als Prδdikat gegeben
hat. (Vgl. auch Kellerhoff in Studemunds Studien II 77 f.).
Wo di, di deaeque, oder der betr. Gottesnaine am Satzan-
fang steht, folgen die vom Verb regierten pronominalen Ak-
kusative und Dative me, te, tibi, ebenso die in diesen Wen-
dungen seltener vorkommenden vos, vobis, (istum), istunc,
istam, istunc, istaec, illum dem, Subjekt unmittelbar. Wo
das Subjekt mehrgliedrig ist, findet sich das Pronomen zwar
vereinzeiterst nach der ganzen Subjektgruppe: Plautus Casina
275 Hercules dique istam perdant. Vgl. Epidicus 192 di
hercle omnes me adiuvant, augent, amarit, wo Langen (und
nach ihm Gφtz) di me hercle omnes δndert. Mosteil. 192
di deaeque omnes me pessumis exemplis interftciant. (Ritschi
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me omnes). Φfter ist das Pronomen nach dem ersten Gliede
eingesehoben: Aulul. 658 luppiter te dique perdant. (Das-
selbe Captivi 868. Curculio 317. Rudens 1112). Captivi 919
Diespiter te dique, Ergasile, perdant. Pseudolus 271 di te
deaeque ament. Mosteil. 463 di t e deaeque omnes faxint
cum istoc omine. 684 di te deaeque omnes funditus per-
dant, senex. Ebenso bei attributiver Gruppe: Menaechmi 596
di ill u m omnes perdant. Terenz Phormio 519 di tibi
omnes id quod es digmis duint. Eine Mittelstellung· nimmt
Plautus Persa 292 ein: di deaeque m e omnes perdant;
ebenso Mosteil. 192 nach Ritschis Schreibung, siehe oben.

Schon dies ist beachtenswert; von besondrer Bedeutung
ist aber, dass wenn an der Spitze des Satzes ein ita, itaque,
ut, utinam, herde, qui, at steht, darauf nicht etwa zuerst
di oder der Gφttername und dann erst das Pronomen folgt,
sondern in diesem Fall das Pronomen dem nominalen Subjekt
vorangeht. Wo at und ita verbunden sind, steht das Prono-
men dahinter Curculio 574 at ita me madiaera et dypeus
bene invent. Miles glor. 501 at ita m e di deaeque omnes
ament ·, dagegen zwischen beiden Partikeln Poenulus 1258 at
me ita dei servent, wo ich dem Metrum lieber mit der Schrei-
bung med, als mit der von den Neuem vorgezogenen Umstel-
lung at ita me aufhelfen wόrde, Auch hinter δndern Anfangs-
wφrtern, als den angefόhrten Partikeln, geht das Pronomen
dem Subjekt di voraus: Pseudolus 430 si te di ament. 936
tantum tibi boni dl immortales duint. Mostell. 655 malum
quod (= ) i st i di deaeque omnes duint u. s. w. An
der widerstrebenden Stelle Plautus Casina 609 quin herde di
te perdant will Langen, dem sich Kcllerhoff a. a. 0. und
Scholl in seiner Ausgabe anschliesscn, quin herde te di perdant
umstellen, wδhrend Seyffert mittelst der Interpunktion quin
herde "di te perdant" dem Schaden abzuhelfen sucht.

Die Beobachtung von Langen bewδhrt sich auch an der
klassischen Latinitδt. Insofern wenigstens als die Beteuerungs-
formeln mit ita, sie auch hier das me, te, mihi fast ausnahmslos
unmittelbar hinter ita, sie haben. Mit ita: Cicero divinatio
in Caec. 41 ita mihi deos velim propitios. Verrina 5, 35
ita mihi meam voluntatem — vestra populique Romani exi-
stimatio comprobet. 5, 37 ita mihi omnis deos propitios
velim. Epistulae 5, 21, l nam tecum esse, ita mihi com-
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moda omnia quae opto contingant, ut vehementer velim. ad
Atticum l, 16, l saepe, it a me di invent, te — desideravi. 16,
15, 3 [Octavianus] iurat "ita sibi parentis honor es consequi
liceat". Catull 61, 196 at marite, ita me invent caelites,
nihilo minus pulcer es. 66, 18 non (ita me divi) vera ge-
munt (iuerintJ.QT, l non, ita me di ament, quicquam referre
putavi. Diese Stellung bleibt auch, wenn dem ita noch eine
Partikel vorgeschoben wird: Cicero in Catil. 4, 11 nam ita
mihi salva republica vobiscum perfrui liceat, ut—. epist. 10,
12, l tarnen ita te victorem complectar —, ut—. (Plancus ad
Ciceronem epist. 10, 9, 2 ita ab imminentibus malis respub-
lica me adiuvante liberetur und Petron. 74 ita genium meum
propitium habeam kommen natόrlich nicht in betracht.

Mit sie: Catull. 17, sic tibi bonus ex tua pons libi-
dine fiat. Virgil Eel. 10, 4 sic tibi, cum fluctus supterla-
bere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam.
Horaz Oden 1, 3, 1 sic te diva potens Cypri — regat. Ti-
Imll 2, , 121 sic tibi sint intonsi Phoebe capitti. Properz
1, 18, 11 sic mihi te referas levis. 3, 6, 2 sic tibi sint
dominae Lygdame dempta iuga. Ovid. Heroid. 4, 169 sic
tibi secretis agilis dea saltibus adsit. 4, 173 sic tibi dent
nymphae. Metamorph. 14, 763 sic tibi nee vernum nascen-
iia frigus· adurat poma. Corpus inscr. lat. 4, 2776 presta
mi sinceru(m) : sic te amet que custodit ortu(m) Venus. VgL
Martial 7, 93, 8 perpetuo liceat sic tibi ponte frui, wo das
Pronomen zwar nicht an zweiter Stelle, aber doch unmittelbar
hinter sie steht. Bei einem Ablativus absolutus (Horaz Oden
l, 28, 2o sie — Venusinae plectantur silvae te sospite) und
beim Possessivum (Petron. -75 rogo, sie peculium t u um fru-
niscaris; doch Virgil Eel. 9; 30 sic tua Cyrneas fugiant
^xamina taxos) haben wir kein Rexsht Geltung der Regel zu
erwarten. Auch Ovid Trist, , 2, φl f. (sic habites terras et
te desideret aether) sic ad pacta tibi sidera tardus eas
kann nicht als Verletzung der Regel gelten. Dagegen ist auf-
fδllig Tibull l, 4, l sie umbrosa tibi contingant tectaPriape.
Petron 61 sic felicem me videas.

Aus Ausdrόcken wie die eben besprochnen sind melier-
tule, mediusfidiuSj mecastor bekanntlich verkόrzt. Daraus
scheint sich mir auch ihre Stellung zu erklδren. In der gros-
sen Mehrzahl der Beispiele stehn sie an zweiter Stelle des
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Satzes. So die beiden ersten ausnahmslos in Ciceros Eeden.
Vgl. f r mehercule auch Terenz Eunuch. 416. Cicero de oi\
2, 7. Epist. 2, 11, 4. ad Atticum 10, 13, 1. 16, 15, 3. Cae-
sar bei Cic. ad Att. 9, 7 C 1. Caelius bei Cic. epist. 8, 2, 1.
Plancus ibid. 10, 11, 3. Plin. Epist. 6, 30; f r mediusfidius
auch Cicero epist. δ, 21, 1. Tuscul. l, 74 (ne ille medius-
fidius vir sapiens). Sallust Catil. 35, 2. Livius 5, 6, 1.
22, 59, 17. Seneca suas 6, 5. Plin. epist, 4, 3, 5. Besonders
beweiskr ftig ist die nicht seltene Einschiebung der zu einer
ganzen Periode geh rigen Beteuerungspartikel hinter die ein-
leitende Partikel des \rordersatzes: si mehercule Cicero pro
Caecina 64. Catil. 2, 16. pro Scauro fragm. 10 M ller. Sal-
lust Catil. 52, 35. quanto mehercule Sallust Histor. oratio
Philippi 17. si mediusfidius Cicero pro Sulla 83. pro Plancio
9. Livius 5, 6, 1. 22, 59, 17. Die Stellen wo eine dieser
beiden Partikeln an einer sp tem Stelle des Satzes steht, sind
bedeutend weniger zahlreich (mehercule: Terenz Eunuch. 67.
Catull 38, 2. Phaedrus 3, 5,4. Plin. epist, 4, l, 1. — medius-
fidius: Cato bei Gellius 10,14,3. Cicero ad Atticum 8, 15 A 2.
Quintil. 5, 12, 17). Bemerkenswert sind Cicero Att. 4, 4 b 2 me-
diusfidius, ne tu emisti locum praeclarum, und 5, 16, 3
mehercule etiam adventu nostro reviviscunt —, durch die
ganz eigent mliche A7oranstellung der Partikel. — Was das
vorklassische mecastor betrifft, so entsprechen Plautus AuluL
67 noenum mecastor quid ego ero dicam meo — queo
comminisci und auch Men. 734 ne istuc mecastor tarn
patrem accersam meum der Regel, AuluL 172 novi hominem
haud malum mecastor widerspricht ihr.

Von der Stellungsregel f r das vokativische hercttle und
dessen Genossen (siehe unten) unterscheidet sich die f r m eher-
cule und Genossen darin, dass, von den isolierten Stellen Cicero
Att. 4,4b 2. 5,16, 3 abgesehen, die mit me- gebildeten von der
ersten Stelle im Satz ausgeschlossen sind. Hiernach wird man
ihre Neigung f r die zweite Stelle nicht mit der bei hercule
beobachtbaren zusammenstellen, sondern aus der enklitischen
Natur des me herleiten.

X.
Gehn wir zu ndern Formen ber! Wenn der Vokativ

ml wirklich dem μοι in griechischem τεκνον μοι u. dergl. (s.
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oben S. 362) gleichzusetzen ist, wie Brugmann Grundriss II
819 annimmt, so ist jedenfalls dem Wort in dieser Verwen-
dung die Enklisis schon in vorhistorischer Zeit abhanden ge-
kommen, da es sich bereits bei Plautus im Satzanfang findet.
Es wδre nicht undenkbar, dass die Voranstellung von mi vor
das Substantivuni, zu dem es gehφrt, in solchen Sδtzen auf-
gekommen wδre, wo der Vokativ nicht an erster Stelle stand,
ihm also mi, um an die ihm zukommende zweite Stelle im
Satz zu gelangen, dem Vokativ vorangestellt werden musste*

Sicherer als dies ist, class die obliquen Kasus von is,
gerade wie att. und das enklitische asmδi des Altin-
dischen, der Weise von me, te folgen. Und so lesen wir z. B»
Cicero Lael. 10 quam i d recte fecerim, wie Brutus 12 popu-
lus se Romanus erexit (s. oben S. 408). Ja auch bei den
demonstrativeren Pronomina iste, ille haben wir enklitische
Stellung in den S. 409 ff. besprochenen Wunsch- und Ver-
wόnschungssδfeen.

Weiterhin ist es vielleicht einem oder δndern Leser auf-
gefallen, dass in den Beispielen wo ein me, te seiner Stellung
wegen eine Wortgruppe zerreisst, demselben mehrfach ein ego,
vorhergeht: Plautus Men. 990 per ego vobis deos — dico.
Terenz Andr. 834 per ego te deos oro. Δhnlich Livius 23,
9, 2, Curtius 5, 8, 16. Ferner Plautus CistelL l, 1,47 quo
tu me modo voles esse. Auch der Nominativ von is, ea, id:
Cicero Tusc. 2, 15 quo ea me cunque duxit. Man wird
nicht bestreiten kφnnen, dass in solchen Fδllen ego, tu, ea
eben auch enklitisch sind, und wird sich an die Enklisis von
deutschem er, sie, es im Nebensatz, und bei Inversion und
Frage, auch im Hauptsatz erinnern. Dann sind auch Stellen
wie Cicero de orat. 2, 97 quantulum id cunque est\ de
nat. deorum 2, 76 quδle id cunque est, weiterhin pro
Cluent. 66 quonam igitur haec modo gesta sunt, SallustCat.
52,10 cuius haec cunque modi videntur, Terenz Ad. 36 ne
aut ille alserit aut ceciderit, pro Deiot. 15 quonam ille
modo cum regno distractus esset, auf diese Weise zu erklδ-
ren. άbrigens ist auch das aufs Verb unmittelbar folgende
ego, tu, wie im Griechischen in gleicher Stellung, gewiss
als wesentlich enklitisch zu fassen. *

Bei den Indefini ta hδlt das Latein noch strenger an
der alten Regel fest als das Griechische und erkennt man
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dieselbe auch schon lδngst an, allerdings nicht mit ganz rich-
tiger Formulierung. Nehmen wir den Sprachgebrauch der
alten Inschriften, der Kommentarien Caesars und der Reden
Ciceros nach dem Index zu CIL. I und den Lexica von Meu-
sel und Merguet zusammen, so ergiebt sich, dass sich quis,
quid in der unendlichen Mehrzahl der Belege an satzeinlei-
tende Wφrter wie e-, ne nebst dum ne, num, das Relativum
qui nebst seinen Formen, quo, cum, quamvis, neque anschliesst.
Natόrlich hat -ve (in neve, sive u. sonst) vor ihm den Vor-
tritt, seltener — bei Caesar nur einmal — haben ihn prono-
minale Enklitika: CIL. I 206, 71 neve eorum quod saeptum
clausumve habeto. ibid. 94 und 104 dum eorum quid faciet.
Vgl. 205 II 15. 41 qui ita quid confessus erit. Cicero Ver-
rina 5,168 quod eum qui s ignoret. Caesar bell. civ. 3,32,3
qui horum quid acerbissime crudelissimeque fecerat, is et
vir et civis optimus habebatur. Im eigentlichen Satzinnern
findet sich in den genannten Texten das Indefinitum im gan-
zen nur hinter alius und ali-, wobei zu beachten ist, dass es
si quis alius, ne quis alius, nicht si alius quis, ne alius quis
zu heissen pflegt. Daneben finden wir in Ciceros Reden quis,
quid in Relativsδtzen vom Relativum stets (an 7—8 Stellen)
durch ein oder zwei andre Wφrter getrennt. Eine auffδllige Aus-
nahme ausserdern bildet CIL. I 206, 70 nei quis in ieis locis
inve ieis porticibus quid inaedificatum immolitumve habet o.

Ganz dasselbe gilt fόr die zugehφrigen indefiniten Ad-
verbia, besonders quando, und gilt andrerseits fόr die Indefi-
nita όberhaupt, so viel ich sehe, in den sonstigen archaischen
und klassischen Texten. Freilich muss man sich, um das zu
erkennen, gelegentlich von den modernen Herausgebern eman-
zipieren. Hat doch z. B. Gφtz in Plautus Mercator 774 ganz
frφhlich das enklitische quid mitten in einen Satz und zugleich
an den Anfang des Verses gestellt (s. dessen Ausgabe sowie
Acta societ. phil. Lips. VI 244), obgleich die άberlieferung
das korrekte si quid bietet! Vereinzelte Ausnahmen lassen
sich natόrlich auftreiben, doch ist z. B. Flaut. Epid. 210 turn
captivorum quid ducunt secum das quid wohl exclamativ
zu fassen, also orthotoniert.

Angesichts solcher Strenge der Stellungsregel kann we-
der die Anastrophe Cicero Lael. 83 si quos inter socie-
tas aut est aut fuit (vgl. Seyffert z. d. St.), noch die hδufige,

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 12/14/16 10:39 AM
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an die oben S. 367, 368 zusammengestellten Beispiele des Griechi-
schen erinnernde Abtrennung des attributiven Indefinitums von
seinem Nomen befremden z. B. Caesar bell. gall. 6, 22, 3 ne
qua oriaturpecuniae cupiditas. bell. civ. 1,21,1' ne qua
aut largitionibus aut animi confirmatione aut falsis nuntiis
commutatio fieret voluntatis u. s. w. u. s. w. Daran, dass im
Oskischen undUmbrischenjpis, pid; pis, pir meist in unmittel-
barem Anschluss an sval, svae; sve, so cwenn' tiberliefert
sind, sei nur im Vorbeigehn erinnert.

Dass quisque als auf enklitischem quis beruhend ein
Enklitikum ist und dass es zwar hδufiger als quis im Satz-
innern steht, aber in der Regel doch nur hinter Superlativen,
Ordinalien, unus und suusy sonst hinter dem ersten Satzwort, ist
bekannt. In den Inschriften von CIL. I zeigt sieh die Stellungs-
regel in voller Deutlichkeit: quisque hinter primus 198, 46.
64. 67, hinter suus 206, 92 = 102, sonst im Worthmern nur,
206, 22 quamque viam h. l. quemque tueri oportebit; in
allen όbrigen Beispielen an zweiter Stelle, φfters freilich so,
dass auf das Relatitum zuerst das Substantiv, zu dem dasselbe
als Attribut gehφrt, und dann erst quisque folgt, z. B. 206, 63
quo die quisque triumphabit, id. 147 quot annos quisque
eorum habet, id. 26 qua in parte urbis quisque eorum cu-
ret, ebenso bei folgendem Genetiv z. B. 200, 71 quantum agri
loci quoiusque in populi leiberi — datus adsignatusve est*
Aber auch in diesen Beispielen ist die Voranstellung von quis-
que vor die Wφrter, zu denen es selbst im Attributivverhδltnis
steht: quisque eorttm (so auch sonst noch φfter), quoiusque
in populi leiberi, nur aus unserm Stellungsgesetz begreif-
lich. Und insbesondere sind die Beispiele gar nicht selten,
wo quisque der Anfangsstellung· zu lieb eine attributiv ver-
bundene Wortgruppe spaltet: 199, 39 quem quisque eorum,
agrum posidebit; 202 I 33. 37. 41. II 5 quam in quisque
decuriam — lectuserit; 202 II27 qua in quisque decuria
est. Die beiden letzten Beispiele zeigen, dass in Wortfolgen
nach der Art von quam in decuriam die Prδposition als zum
Relativum gehφrig empfunden wurde. Δhnlich zerreisst quis-
que auch etwa die Verbindung zwischen regierendem Sub-
Btantiv und Genetiv, so quantum viae in 206, 39 quantum
quoiusque ante aedificium viae — erit, 204, 2, 23 quod
quibusque in rebus — iouris — fuit. So die alten In-
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Schriften. Die όbrige δltere Litteratur gibt δhnliches, darun-
ter die beachtenswerte Tmesis quod quo i que quomque inci-
dent in mentem (Terenz Heaut. 484). Allerdings ist quisque
allmδhlich auch orthotonischer Verwendung und der Stellung
am Satzanfang fδhig geworden. Noch viel mehr ist dies bei
uterqiw der Fall, dessen ursprόngliche Enklisis selbstverstδnd-
lich ist und auch in Stellen wie Plant. Menaechmi 186 in eo
n t erque proelio potabimus noch hervortritt. Andrerseits
ist ubique um so lδnger dem Ursprόnglichen treu geblieben;
Cicero in seinen Eeden und ebenso Caesar haben es nicht
nur immer in seiner eigentlichen Bedeutung ccan jedem ein-
zelnen Ort" verwendet, (— "όberall" wird von beiden mit
omnibus locis gegeben —), sondern es auch immer an ein
Relativum (Caesar de bello civ. 2, 20, 8 an interrogatives
quid) angelehnt.

Dass der andere Indefinitstarnm des Latein, der mit u-
beginnende, όberhaupt denselben Stellungsregeln wie der gut-
turale unterlag, zeigt, abgesehen von der unverkennbaren Nei-
gung, die tdlus, unquatn, usquam fόr die zweite Stelle haben,
Festus 162l3 22.

XI.
Unter den Par t ike ln des Latein finden sich einige von

jeher und immer an die zweite Stelle gefesselte: que, autem,
ne; einige, die zwischen erster und zweiter Stelle teils von
Anfang an schwanken teils durch den wechselnden Gebrauch
hin und her geschoben werden, wie die Beteuerungspartikeln,
wie ferner.enim, igitur; endlich einige, bei denen Schwanken
und Freiheit noch grosser ist: so tandem. Alle diese Parti-
keln bewirken gelegentlich die beim Pronomen nachgewiese-
nen Tmesen; so z. B. enim die von cunque: Ovid ex Ponto
4, 13, 6 qualis enim cunque est\ igitur und tandem die
von quomodo und Genossen, auch von jusjurandum: Cicero
pro Cluentio 66 quonam igitur .Tiaec modo gesta sunt. pro
Scauro 50 quocunque igitur te modo, de officiis 3, 104 jus
igitur jurandum. Verrina 3, 80 quo tandem modo. Be-
sonders tmetisch ist que, insofern es nicht bloss in Fδllen .wie
die oben genannten in solcher Weise wirkt (z. B. Cicero pro
Caelio 54 jurisque jurandi), sondern auch Prδposition
und Verbum (Festus 309a 30 trans que dato, endo que plo-
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rato; Plautus Trinummus 833 disqu e tόlissent) und Prδposition
und Kasus trennt, letzteres zumal in der Bedeutung 'wenn':
altlateinisch absque me esset, absque te foret, absque
una hac for et, abs que eo esset (Trinummus 832 mit freierer
Wortfolge abs que foret te). Es ist kein Ruhm fόr die La-
tinisten, dass sie, nachdem von Schumann und Brugmann lδngst
das Richtige gesagt ist, noch immer absque als gewφhnliche
Prδposition ansehen mφgen. Denn gesetzt auch, dass bei Ci-
cero ad Atticum .1,. 19, l wirklich absque argumento ac sen-
tentia "ohne—Inhalt" zu lesen sei, was mir Wφlfflin nicht be-
wiesen zu haben scheint, gesetzt also, dass die Bedeutung
'ohne3 nicht auf einem Irrtum der Archaisten des zweiten
Jahrhunderts beruhe, sondern schon der Umgangssprache der
ciceronischen Zeit eigen gewesen sei, so konnte ja in der Zeit
zwischen Terenz und Cicero die Phrase absque me esset zunδchst
das Verb verlieren, so dass blosses absque me als hypothetisches
""ohne mich = wenn ich nicht gewesen wδre" gebraucht
wurde: vergleiche Gellius 2, 21, 20 absque^te uno forsi-
tan lingua Graeca lange anteisset, sed tu — "ohne dich
d. h. wenn du nicht gewesen wδrest", und Fronto 85, 24 N.
absque te, satis super que et aetatis et laboris und infolge
der Weglassung des Verbums sich dann weiter die hypothe-
tische Bedeutung verflόchtigen, absque me die Bedeutung
"ohne mich" im Sinne von "indem ich nicht (dabei) bin"
annehmen. Ganz δhnliche Entwicklungen lassen sich bei den
Konzessivpartikeln nachweisen. (Vgl. όber absque im allge-
meinen Praun in Wφlfflins Archiv fόr latein. Eexikogr. VI
197—212).

Als ganz sichere Stόtzen unseres Stellungsgesetzes kφn-
nen indessen nur die Partikeln gelten, die nicht der Satzverbin-
dung, sondern bloss der Qualifizierung des Satzes oder Satz-
theiles dienen, zu dem sie speziell gehφren. Erstens quidem,
das sich von indoiran. cid formell nur durch den Zusatz von
-em, in der Funktion nur unwesentlich unterscheidet. Wie
dieses kann es nicht hinter unbetonten Wφrtern, besonders
ursprόnglich nicht hinter dem Verbum steheό (vgl., was cid
betrifft, Bartholomae in Bezzenbergers Beitr. XIII 73), und
nimmt wie cid je nach seiner Funktion entweder hinter dem
ersten Wort des Satzes (beachte z. B. Cic. Lael. 37 Tibe-
rium quidem Gracchum) oder aber hinter demjenigen be-
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tonten Wort seine Stellung, dessen Begriff (etwa eines Gegen-
satzes wegen) hervorgehoben werden soll. Besonders klar
zeigt sich dieser Wechsel der Stellung bei der archaischen
Zusammenordnung mit den Beteuerungspartikeln, namentlich
mit hercle. Unzδhligemal findet sich quidem hercle u. s. w.
hinter dem ersten Wort des Satzes, oft aber auch hercle —
quidem. Nach Kellerhoff in Studemunds Studien a. d. G. d. archai-
schen Lateins II 64 f. sind die Beispiele letzterer Stellung teils-
durch metrische Lizenz zu entschuldigen, teils unerklδrbaiv
Aber ohne Ausnahme zeigen sie quidem hinter einem beton-
ten Personale, Demonstrativum, si oder nunc: in allen diesen
Fδllen ist quidem durch das auf hercle und dergl. folgende
Orthotonumenon angezogen worden. (Auch Flaut. Bach. 1194
tarn pol id quidem, welche Stelle bei Kellerhoff fehlt.)

An quidem sei quo que angeschlossen, das ich gleich
altind. leva ca setzen und ihm also als ursprόngliche Bedeu-
tung 'jederorts, jedenfalls geben zu mόssen glaube. Ein Wort
mit der Bedeutung jedenfalls war geeignet das Miteingeschlos-
sensein eines Begriffs in eine Aussage auszudrόcken; die ar-
chaische Verbindung von quoque mit etiam wird so auch gan&
verstδndlich. Es liegt in der Funktion des Wortes, class es,
wie und z. T. quidem, trotz seiner Enklise an beliebigen
Stellen des Satzes stehen kann, wo eben das Wort steht, des-
sen Begriff als hinzugefόgt zu bezeichnen ist. Aber wie
gelegentlich etwa (s. oben S. 371) der allgemeinen Gewohn-
heit der Enklitika folgend sich von seinem Wort weg zum
Satzanfang entfernt, so auch quoque: Varro de lingua lat. ,
56 ab hoc qiioque quattuor partes urbis tribus dictae (statt
quattuor quoque). 5, 69 quae ideo quoque videtur ab La-
tinis luno Lucina dicta (st. luno quoque) [vgl. A. Spengel
zu der St.]. 5, 181 ab eo quoque, quibus —, trilmni ae-
rarii dicti (st. ab eo [U] quoque quibus —). 5, 182 aes
quoque stipem dicebant (st. stipem quoque). 8, 84 hinc
quoque illa nomina — (st. illa nomina quoque). Ebenso
Properz 2, 34, 85 haec quoque perfecto ludebat lasone
Varro (st. Varro quoque). 2, 34, 87 haec quoque lascivi
cantarunt scripta Catulli (st. lascivi Catulli quoque).

Bedeutsam scheint ferner die Stellung der Fragepartikel
ne, die ihrer Bedeutung wegen doch nicht mehr Anspruch
hatte dicht beim Satzanfang zu stehen, als im Latein selbst
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άber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 419

die Negation oder als im Deutschen z. B. etwa oder vielleicht.
Nur die Enklisis erklδrt die όbrigens lδngst anerkannte Regel,
das ne unmittelbar hinter das erste Wort des Satzes gehφre,
von welcher Natur immer dasselbe auch sei. Es ist nicht
meine Aufgabe, im Anschluss an Hand Tursellinus 4, 75 S.
und Kδmpf De pronominum personalium usu et collocatione
S. 42—46 (vgl. zu letzterm die Rezension von Abraham Ber-
liner philologische Wochenschrift 1886, 227, welcher fόr Sδtze
wie PlautusMosteil. 362 sed ego sumne infelix? Epidicus 503
sed tu novistin fidicinam Acrobolistidem? Interpunktion hinter
dem Pronomen verlangt) das gesamte Material zu durchgehen
und die wirklichen und scheinbaren Ausnahmen zu besprechen.
Es genόge darauf hinzuweisen, dass noch die klassische und
spδtere Sprache diese Regel kennt und darauf das seit Catull
zu belegende utrumne statt utrum — ne zurόckzufόhren ist.
Wie im nachhomerischen Griechischen , weil man sich
gewφhnt hatte darin nicht mehr einen selbstδndigen Satz, son-
dern das erste Wort eines Satzes zu erblicken, das bei Homer
noch davon getrennte an sich zog (s. oben S. 377), so
utrum aus gleichartigem Grunde das -ne.

Eine gewisse Abschwδchung der alten Regel ist nur darin
zu erkennen, dass, wenn eine aus Vordersatz und Nachsatz
bestehende Periode durch ne als interrogativ zu bezeichnen
war, die klassische Sprache ne erst im Nachsatz anzubringen
pflegt, wδhrend in solchem Fall die alte Sprache -ne gleich
an das Fόgewort des Vordersatzes anknόpfte. Mit letzterm
hδngt der hδufige Gebrauch zusammen, in einem Relativsatz
ne an das Relativum anzuhδngen und dann mit solchem
Relativsatz ohne Beifόgung eines Hauptsatzes zu fragen, ob
die im vorausgehenden Satz gegebene Aussage fόr den im
Relativsatz beschriebenen Begriff gelte. Auch andere Neben-
sδtze finden sich so verwendet. (Vgl. zu dem allem Brix zum
Trinummus 360. Lorentz zum Miles 965, zur Mostellaria 738.)

Von da aus wird m. E. eine bisher falsch erklδrte Par-
tikel verstδndlich. Ribbeck Beitrδge zur Lehre v. d. latein.
Partikeln (1869) S. 14 f. leitet unter dem Beifall von Schmalz
Lateinische Grammatik (Iwan Mόllers Handbuch der klass.
Altertumswiss. II) 2 526 sin "wenn aber55 aus einer Verbin-
dung von si mit der Negation ne her. Die dieser Herkunft
entsprechende Bedeutung "wenn nicht5' zeige sich noch an

Indogermanische Forschungen I 3 u. 4. 27
Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Authenticated
Download Date | 12/14/16 10:39 AM



420 Jacob Wackernage l , ·

Stellen wie Cic. Att. 16, 13b2 si pare* aeque inter se, quies-
cendum; sin, latius manabit, et quidem ad nos, deinde com-
muniter. Zu sin habe man dann auch noch oft cc tautologisch
oder hinόberleitend" aliter, secus, minus hinzugefόgt; auch,
wenn der durch solches sin "wenn nicht" augedeutete andere
Fall bestimmter zu formulieren war, dies in der Form ein-
facher Parataxis gethan. So sei sin schlicsslich eine ge-
wφhnliche adversative Konjunktion geworden.

Gegen diese Erklδrung kφnnen mehrere Einwendungen
erhoben werden. Ich will die Mφglichkeit, dass es ein sin
"wenn nicht35 geben konnte, nicht bestreiten, da quin zeigt,
dass die Negation ne enklitisch werden und ihren Vokal ver-
lieren konnte. (Jedenfalls gehφrt sine nicht hierher, sondern
ist = indog. snne, d. h. alter Lokativ von senu-, und der
Hauptsache nach mit aveu gleichzusetzen, mit welchem got. inu,
ahd. δno nichts zu thun haben, da diese altindischen anu,
δnu = indog. enu, enu entsprechen. Die hiefόr anzuneh-
mende Bedeutungsentwickelung " entlang, lδngs " — "praeter "
— "ohne" ist durchaus natόrlich.) Aber dass sin ursprόng-
lich diese Bedeutung "wenn nicht" wirklich gehabt habe, da-
fόr fehlt es vφllig au Belegen. Denn diejenigen Beispiele, die
Ribbeck teils beibringt, teils im Auge hat, in diesem Sinne zu
verwenden, ist von vorn herein schon darum bedenklich, weil
man nicht versteht wie die zu Plautus Zeit bereits verflόch-
tigte negative Bedeutung in ciceronischer Zeit wieder so le-
bendig sein konnte. Und sieht man die Beispiele selbst an,
so ergiebt sich, dass sie das nicht beweisen, was sie beweisen
sollen. Cicero Epist. 12, 6, 2 qui si conservatus erit, vicimus;
sin —, quod di omen avertant, omnis omnium cursus est ad
vos. 14, 3, 5 si perficitis quod agitis, me ad vos venire
oportet; sin autem —. Sed nihil opus est reliqua scribere.
ad Att. 10, 7, 2 si vir esse volet, praeclare cuvobia. Sin autem,
erimus nos9 qui solemus. 13, 22, 4 atque utinam tu qiioque
eodem die! sin quod —, multa enim utique postridie. 16,
13b2 s. oben. — Priap. 31 donee proterva nil mei manu
carpes, licebit ipsa sis pudicior Vesta. Sin, haec mei te
ventris arma laxabunt. Dazu kδme nach einer Konjektur
Vahlens Tibull l, 4, 15 sin (Codd. sed), ne te capiant,
primo si forte negabit, taedia; doch wird diese Schreibung
wohl kaum allgemein rezipiert werden. (Schmalz spricht auch
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von Belegen im alten Latein, doch finde ich nirgends solche
nachgewiesen.) An allen diesen Stellen liegt einfach eine
Aposiopese vor, wie solche dem Priapeen- und dem Briefstil
ziemt. Besonders die beiden ersten Stellen mit ihrem quod
di omen avertant und sed nihil opus est reliqua scribere
.schliessen jeden Zweifel aus.

Mit dem Wegfall dieser Stellen ist aber der Eibbeck- .
•sehen Hypothese dasjenige entzogen, was sie besonders em-
pfahl, die Anknόpfung an einen thatsδchlichen Sprachgebrauch.
Nun kφnnte die Hypothese freilich trotzdem richtig sein, sin
in der, hinter der litterarischen άberlieferung zurόckliegenden
Zeit zuerst "wenn nicht" bedeutet und sich dann zu der hi-
storisch allein bezeugten Bedeutung "wenn aber" entwickelt
haben. Aber auch diese Entwicklung ist nicht so leicht kon-
struierbar. Eibbeck δusserst sich nur sehr kurz όber diesen
Punkt. Wenn ich ihn recht verstehe, so meint er, ein Satz wie
2. B. Plautus Trin. 309 [si animus hominem pepulit, actumstj
.animo servit, non sibi.J sin ipse animum pepulit, vivit sei
ursprόnglich so gemeint gewesen, dass man hinter sin "wenn
nicht" "wenn dies nicht der Fall ist" interpungiert hδtte und
•darauf asyndetisch die genauere Bezeichnung des gegenteiligen
Falles hδtte folgen lassen: ipse animum pepulit <c [im Falle
•dass] er selbst seinen Neigungen die Eichtung gegeben hat",
schliesslich die Apodosis vivit. Mir schiene ein Asyndeton,
wie das hier zwischen sin und dem folgenden statuierte, un-
•denkbar: sed (oder eine Wiederholung des si) wδre doch wohl
nnerlδsslich. Wohl gibt es ein Asyndeton adversativum, aber
nur in der Weise, dass der Gegensatz dabei auf andere Weise
fόhlbar gemacht wird, durch parallele Gestaltung der beiden
Glieder oder dutch Voranstellung des Wortes, das den Gegen-
satz hauptsδchlich trδgt im zweiten Gliede.

Ich glaube, es bietet sich ein viel einfacherer Weg.
Brix giebt zum Trinummus 360 unter den Beispielen des an
«das Fόgewort des Vordersatzes angeschlossenen ne am Schluss
folgende Stelle des Mercator 142 f.: Acanthio: At ego male-
<dicentiorem quam te novi neminem. Charmus: Sin saluti
quod tibi esse censeo, id consuadeo? Acanthio: apage istius-
modi salutem, cum cruciatu quae advenit. Brix umschreibt
die Worte des Charinus mit tumne maledicentem me dicisr
3 i tibi id consuadeo. Offenbar ganz gemδss der Weise plau-
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tinischen Konversationsstils, wo Fragesδtze, die als solche durch
-ne bezeichnet sind, ausserordentlich oft fόr Einwendungen
dienen z. B. Bacchides 1189 egon ubi filius corrumpatur meusr
ibi potem? 1192 egon quom haec cum illo accubet, inspectem?
Trin. 378 egone indotatam te uxorem ut patiar? Bacch. 194
at sein quam iracundus siem? Besonders hδufig sind in die-

. ser Weise die w-Sδtze gebraucht, wo der Fragesatz elliptisch
nur aus einem Nebensatz mit ne besteht, also gerade die Be-
sδtze, zu denen obiges Beispiel gehφrt. Amphitr. 297 Sosia:
paulisper mane, dum edormiscat unum somnum. Amph.r
quaene vigilans somniat? "aber dann trδumt sie ja mit offenen
Augen." Curculio 704 f. Cappadox: dum quidem hercle ita
indices, ne quisquam a me argentum auf er at. Therapontigo-
nus: quodne promisti? "aber du hast es ja versprochen",
Rudens 1019 quemne ego excepi in mari? "aber ich habe
ihn ja im Meere aufgefangen". 1231 quodne ego invent in
mari? "aber ich habe es ja im Meere gefunden." Terenz
Phormio 923 Demipho: illud mihi argentum rurmm iube
rescribi Phormio. Phormio: quodne ego discripsi porro illis,
quibus debui? "aber ich habe es ja meinen Glδubigern gut-
geschrieben."

Ein zweite Stelle, wo sin so steht, ist Persa 227: Pae-
gnium: ne me attrecta subigitatrix. Sophoclidisca: in te
amo? Paegnium: male operam locas.

Die meisten Plautusleser werden freilich an beiden Stellen
das ~sin einfach mit "wenn aber" tibersetzen und darin das
gewφhnliche sin erkennen. Weit entfernt dies tadeln zu wollen,
erkenne ich darin gerade einen Beweis dafόr, dass das ge-
wφhnliche sin mit dem sin jener plautinischen Stellen iden-
tisch ist. Wir kφnnen nicht bloss δndern, sondern auch uns
selbst einen Einwurf in der Form eines Fragesatzes machen.
In solcher Weise steht einwendendes quine, quemne Catull
64, 180 an patris auxilium sperem? quemne ipsa reliqui—?
"aber den habe ich ja verlassen". 182 f. coniugis an [ido
consoler memet amoref quine fugit lentos incurvans gurgite
remos? "aber der flieht ja" (s. oben die άbersetzung von
quine in den Beispielen aus Plautus und Terenz). Und wie
an den beiden plautinischen sin-Steilen auf die vom zweiten
Sprecher als Einwendung gebrachte Mφglichkeit der erste
Sprecher zur Beseitigung der Einwendung als asyndetisch an-

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 12/14/16 10:39 AM



άber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 423

gefόgte Apodosis dasjenige giebt, was in dem be.tr. Fall ein-
treten wόrde: apage istiusmodi salutem "dann fort mit sol-
chem Heil", und male operam locas "nun dann verschwendest
du deine Mόhe"—/ so kann man auch eine selbstgemachte
Einwendung selbst mit derartiger Apodosis erledigen.

Demgemδss wόrde an der oben nach der Bibbeckschen
Hypothese analysierten Plautusstelle der ursprόngliche Gebrauch

sin hergestellt durch die Interpunktion: sin ipse animum
pepulit?- vivit. "Wie aber, wenn er selbst seinen Neigungen
die Richtung gegeben hat? Nun dann lebt er." Dass im Ver-
lauf die eigentlich fόr Einwendungen aufgekommene Satzform
όberhaupt fόr Setzung eines entgegengesetzten Falls verwendet,
und class im Zusammenhang damit der sm-Fragesatz schlecht-
weg als Vordersatz, der ursprόngliche Antwortsatz schlechtweg
ills Nachsatz empfunden wurde, ist eine ganz natόrliche Ent-
wicklung.

Wenn Lucian Mόller Lucil. 29, Fr. 87, V. 107 (vgl. zu
Nonius 290, 4) richtig schreibt ad non sunt similes neque
dant. quid? sin (codd. sint, ed. princ. Non. si) dare vellent?
acciperesne? doce, so tritt hiermit zu den zwei loci didascalici
des Plautus ein dritter. Denn auch hier dient sin einem Ein-
wand, mit dem Unterschied, dass derselbe durch quid ange-
kόndigt ist, und dass ein die Frage nδher prδzisierender ne-
Satz folgt. Nach Lucian Mόller ist es ein Einwand, den einer
sich selbst macht. — Das quodsin ulla (Lucil 4 Fr. 22 Vs. 38)
desselben Gelehrten st. quodsi nulla mit unerklδrbarem -sin
wird durch richtige Schreibung der folgenden Zeile όberflόssig.

Den Beschluss mφgen die Beteuerungs- und Verwunde-
rungspartikeln, hercle, pol, edepol, ecastor, eccere bilden, die
<}ie Eigentόmlichkeit haben, bald die erste bald die zweite
Stelle im Satz einzunehmen, weiter hinten aber nicht stehen
zu kφnnen, ausser wenn ihnen andre Enklitika, wie quidem,
autem (Aulul. 560), obsecro, quaeso, credo, oder ego, tu, ille
hinter ne, oder tu hinter et, at, vel, kraft eignen Anspruchs
auf diese Stelle den Pla.tz versperren. Wie stark der Drang
nach der zweiten Stelle auch bei dieser Wortklasse ist, zeigt
sich an manchem. So daran, dass wδhrend die Verbindung
pol ego bald am Satzanfang steht, bald ihr noch ein anderes
Wort vorangeht un.d also ego gleich gern an dritter wie an
zweiter Stelle des Satzes steht, das umgekehrte ego jjoZ-nur
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am Satzanfang· vorkommt (Kellerhoff in Studemunds Studien,
a. d. G. d. arch. Latein II 62), pol also die dritte Stelle scheut.
So daran, dass die Beteuerungspartikeln, wenn sie sich auf eine
ganze Periode beziehen, dem ersten Wort des Vordersatzes
angefόgt werden; si hercle, si quidem hercle, ni hercle, post-
quam hercle, si ecastor, si pol, si quidem pol sind ganz ge-
wφhnlich, wδhrend die Setzung von hercle erst im Nachsatz
zwar nicht unerhφrt (siehe Mil. Glor. 309, Persa 627), aber
selten ist. (Vgl. Brix zum Trinumm. 457, Lorentz zum Miles
156. 1239, zur Mostell. 229, Kellerhoif Studien II72 f.) Genau'
die gleiche Erscheinung haben wir beim fragenden ~ne ge-
troffen. Aber wδhrend bei -ne diese Stellung auf die alte
Sprache beschrδnkt ist, lebt sie bei hercle, (Hercules) in der
klassischen Sprache fort (Mόller zum Laelius § 78 2 S..477,
der auf Wiehert Latein. Stilistik S. 43, 239, 269 verweist..
Weissenborn zu Livius 5, 4, 10 u. s. w.), wie denn die klas-
sische Sprache όberhaupt die traditionelle Stellung der Par-
tikel hercle, der einzigen, die eben in die klassische Sprache
fortlebt, festhδlt, immerhin so, dass die Setzung derselben an
die Spitze des Satzes ausser Gebrauch kommt. Die Kaiser-
zeit gestattet sich dann freilich grφssere Willkόr: Quintil,
l, 2, 4. Tacitus Dial. 1. Histor. l, 84. Plin. Epist. 6, 19, 6.
Gell. 7, 2, l u. s. w.

Ferner veranlassen auch diese Partikeln, wie die frόher
besprochenen Enklitika, φfters Tmesis. Dahin gehφrt neben
Miles Glor. 31 ne hercle operae pretium quidem (gegenόber
Bacchides 1027 ne unum quidem hercle) und Mostell. 18
eis hercle paucas tempest at es und non edepol scio gegen-
όber nescio besonders die Spaltung der Zusammensetzungen;
mit per: Plautus Casina 370 per pol saepe peccas. Terenz
Andria 416 per e cast or scitiis puer est natus .
Hecyra l per pol quam paucos. Gellius 2, 6, l per hercle
rem mirandam Aristoteles — dicit, und die Spaltung von
quicunque: Plautus Persa 210 quoi pol quomque occasio est,

Also hercle und Genossen haben entweder die erste oder
die zweite Stelle im Satz inne; sie werden, wenn sie nicht
stark betont am Anfang stehen, nach Art der Enklitika be-
handelt. Wer nun bedenkt, dass diese Partikeln eigentlich
Vokative sind (vgl. Catull l, 7 doctis Juppiter et Itiboriosis),
wird sich sofort jener eigentόmlichen Regel der Sanskritgram-
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matiker und άberlieferer der akzentuierten Vedentexte erinnern,
dass der Vokativ, wenn am Satzanfang stehend, orthotoniert,
wenn im Satzinnern stehend, enklitisch sei. (Vgl. die Erklδ-
rung, die Delbrόck Syntakt. Forsch. V 34 f. dafόr gibt.) Es
kommt hinzu, dass, wenigstens in den klassischen Sprachen,
auch der wirkliche Vokativ unverkennbare Neigung fόr die
zweite Stelle im Satz zeigt.

Nun macht freilich gerade der Umstand Schwierigkeit,
dass was bei den vokativischen Partikeln Gesetz ist, sich beim
wirklichen Vokativ nur als Neigung zeigt. Kaum darf man
wohl annehmen, dass solche Neigung Abschwδchung eines
altern strengern Gesetzes war. Viel wahrscheinlicher ist das
Umgekehrte, dass bei der durch hercle reprδsentierten Kate-
gorie von Vokativen die Neigung zur Regel geworden war,
und dass sich die Anrufung eines Gottes zum Zweck der
Beteuerung frόh in strengerer Konventionalitδt bewegte, als
sonstige Anrufungen von Gφttern und gar als Anreden an
Menschen. (Das Griechische verfδhrt in der Stellung des ent-
sprechenden und δhnlicher Anrufungen, soweit der
Gebrauch der Komiker und der Redner ein Urteil gestattet,
mit grosser Freiheit.) Daraus folgt aber weiter, wenn wir
anders bei den Vokativen innern Zusammenhang zwischen
Stellung und Betonung annehmen dόrfen, dass die altindische
Enklisis von Hause aus nur Neigung, nicht unbedingtes Gesetz
war, und dass gelegentlich auch der nicht am Satz- oder Vers-
anfang stehende Vokativ orthotoniert sein konnte, was dann
dem Altindischen vermφge seines Generalisierungstriebs ver-
loren ging.

Es entgeht mir nicht, dass die Neigung des Vokativs
fόr die zweite Stelle auch ohne Hinzunahme der alten Enklisis
erklδrt werden kφnnte. Um so wertvoller ist mir, dass von
ganz anderm Standpunkt der Betrachtung aus Schmalz Latei-
nische Syntax2 S. 557 fόr den an zweiter Stelle stehenden
Vokativ des Latein schwachen Ton behauptet.

XII.
Unsere neuhochdeutsche Regel (vgl. Erdmann Grundzόge

der deutschen Syntax S. 181 ff., besonders 195), dass dem
Verbum im Hauptsatz die zweite, im Nebensatz die letzte Stelle
zu geben sei (beides mit .bestimmten, in besondern Verhδlt-
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nissen begrόndeten Ausnahmen) hat bekanntlich der Haupt-
sache nach schon in der althochdeutschen Prosa und Poesie
gegolten. (Vgl. ausser den Nachweisen Erdmanns besonders
Tomanetz Die Relativsδtze bei den ahd. άbersetzern des 8.
und 9. Jahrhunderts, S. 54 if., sowie denselben im Anzeiger
fόr deutsches Altertum XVI (1890) 381.) Ja diese Stellungs-
regel kann in Rόcksicht auf die deutlichen Spuren, die sich
von ihr nicht bloss im Altsδchsischen, sondern auch im Angel-
sδchsischen, und weiterhin auch im Nordischen zeigen, wohl
als gemein germanisch angesetzt werden. Trotzdem sind alle
Forscher, die sich eingehender mit diesem germanischen Stel-
lungsgesetz beschδftigt haben, so viel ich sehe, darin einig,
die sich hier δussernde Scheidung der beiden Satzarten fόr
unursprόnglich zu erklδren. Bergaigne (Memoires Soc. de Lingui-
stique III 139 f.), Bebaghel (Germania XXIII 284) und Ries (Die
Stellung von Subjekt und Prδdikatsverbum im Heliand, Quellen
und Forschungen XLI [1880] S. 88 ff.) behaupten, class die
Endstellung des Verbums, wie sie im Nebensatz vorliegt, ur-
sprόnglich allen Sδtzen eigen gewesen und in den Hauptsδtzen
nur allmδhlich durch eine spδter aufgekommene entgegenge-
setzt wirkende Regel verdrδngt worden sei. άber das Wie
und die Mφglichkeit einer solchen Verdrδngung haben sich
aber die genannten Forscher teils nicht ausgesprochen, teils
haben sie dafόr Grόnde beigcbracht, die mit Scharfsinn aus-
gedacht aber alles eher als όberzeugend sind: wie wenn z. B.
Ries behauptet, der natόrliche Trieb, das Wichtigere vor dem
weniger Wichtigen zum Ausdruck zu bringen, habe darum nur
im Hauptsat/, und nicht auch im Nebensatz zur Annδherung
des Verbunis an den Anfang fόhren mόssen, weil das Verb
fόr den Hauptsatz einen hohem Wert, habe, als fόr den Ne-
bensatz!

Den entgegengesetzten Standpunkt vertritt Tomanetz (a. a.O.
S. 82 ff.): er glaubt, erst durch eine allmδhliche Verschiebung
sei das Verb im Nebensatz ans Ende gerόckt; ursprόnglich
habe es auch hier wie im Hauptsatz die zweite Stelle inne
gehabt. So sehr sich auch Tomanetz' Ausfόhrungen vor denen
von Ries durch Einfachheit und Klarheit auszeichnen, vermag
er doch nicht ohne die m. E. vφllig unzulδssige Annahme
durchzukommen, dass ein Streben Haupt- und Nebensatz zu
differenzieren wirksam gewesen sei.
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formen bis zu einem gewissen Umfang, im Hauptsatz an die
zweite Stelle rόckten, dass dagegen die δndern Verbalformen
auch im Hauptsatz die im Nebensatz herrschende Endstellung-
besassen. Es wδre dann weiter anzunehmen, dass das Ger-
manische die fόr die kurzem Verbalformen gόltige Regel
generalisiert hδtte. Und jedenfalls wδre dann die Praxis der
das Verb όberhaupt an das Ende stellenden Sprachen noch
leichter verstδndlich.

Man wird nicht verlangen, dass ich όber die Berechtigung
dieser eventuellen Einschrδnkung meiner These ein abschlies-
sendes Urteil abgebe. Wohl aber wird man erwarten, class
ich ein wenig weitere Umschau halte und frage, ob denn das
verbale Stellungsgesetz der Grundsprache ausserhalb des Ger-
manischen gar keine Spuren hinterlassen habe. Das Fehlen
aller Anklδnge an ein solches Gesetz kφnnte leicht Zweifel
an der Richtigkeit der hier gegebenen Ausfόhrungen rege
machen.

Nun, da muss allerdings gesagt werden, dass ausser den
bereits erwδhnten, die Endstellung durchfόhrenden Sprachen
nicht bloss das Keltische, sondern, was bei einer derartigen
Untersuchung weit schwerer ins Gewicht fδllt, auch das Grie-
chische der germanischen Weise fern steht. Man sollte er-
warten, dass das Griechische, wie und weil es beim Verbum
den Hauptsatz-Akzent durchgefόhrt hat, so auch die Haupt-
satz-Stellung durchfόhren werde. Aber das ist bekanntlich
nicht der Fall. Die Stellung des Verbums ist im Ganzen eine
sehr freie.

Solchem Sachverhalt gegenόber ist es zunδchst will-
kommen, dass gerade zwei die Endstellung bevorzugende
Sprachen in einem bestimmten Fall die germanische Haupt-
satzstellung aufweisen. Fόr das Litauische lehrt Kurschat
Grammatik § 1637, dass, wenn das Prδdikat aus Kopula und
Nomen bestehe, gegen die allgemeine Regel nicht das Nomen
vorausgehe, sondern die Kopula unmittelbar auf das Subjekt
folge. Ganz δhnliches findet sich beim \rerbum esse im Latein.
Seyflert zu Ciceros Laelius 70 (S. 4412) hat ausgefόhrt,
dass esse sich gern an das erste Wort des Satzes anlehne,
sowohl wenn dasselbe ein interrogativ oder relativ fungieren-
den Interrogativpronomen, als wenn es ein Demonstrativum
sei oder sonst einer Wortklasse angehφrte. Der Beispiele seien
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άber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 429

'unzδhlig5 viele. Aus dem Laelius fόhrt er unter anderm an:
§ 56 qui s in t in amicitia (Interrog.)· 17 quae est in me
facultas (Relat.). 2 quanta esset hominum admiratio. 53
quam f u er int inopes amicorum. 83 eorum est habendus.
5 turn est Cato locutus. 17 nihil est enim. 48 ferrearn
esse quandam. 102 omnis est e vita sublata iucunditas.

Zu dieser Beobachtung stimmt eine weitere Erscheinung:
in einem Satz, der sowohl est, sunt als enim, igitur, autem
enthδlt, werden namentlich bei Cicero όberaus oft nicht diese
Partikeln trotz ihres sonst anerkannten Anspruchs auf die
zweite Stelle, sondern est, sunt an das erste Wort des Satzes
angelehnt und enim, igitur, autem auf die dritte Stelle zurόck-
gedrδngt. Das Richtige darόber hat Madvig gesagt zu Cicero
de finibus l, 43: ea est huius positus (sapientia est enim)
ratio, ut elata voce in primo vocabulo, quo gravissima notio
contineatur, obscuretur enclitica; in altero positu fsapientia
enim est] vox minus in primum vocabulum incidit. — Hanc
regulam contrariam prorsus Goerenzii aliorumque praeceptis,
qui naturam encliticae vocis ignorantes, adseverationem aliquam
in est secundo loco posito inesse putarunt adhibito optimorum
codicum testimonio — et recta interpretatione stabilitum iri
puto. (Vgl. Mόller zum Laelius2 S. 411.)

Zur weitern Bestδtigung kφnnte man auf Stellen wie
Flaut. Bacch. 274 etiamne est quid porro verweisen, wo die
Stellung von quid enklitische Stellung von est voraussetzt.
Besonders finden sich aber bei esse δhnliche Tmesen, wie bei
den frόher besprochnen Enklitika: solche von per- bei Cicero
epistul. 3, 5, 3 (51 a. Ch.) tunc mihi ille dixit: quod classe
tu velles decedere, per fore accommodatum tibi, si ad
illam maritimam partem provinciae navibus accessissem und
bei Gellius 2, 18, l Phaedo Elidensis ex cohorte illa Socra-
tica fuit Socratique et Platoni per fuit familiaris, wo die
fehlerhafte Anwendung solcher Tmesis mitten im Satzinnern
den Archaisten verrδt. Tmesis von qui — cunque: Terenz
Andria 63 cum quibus er a t quomque una, eis se dedere.
Cicero de finibus 4, 69 quod er i t cunque visum, ages. Dazu
bei einer Form von -fieri: Plautus Bacchides 252 istius bo-
minis ubi fit quomque mentio.

Wenn das Latein nur bei ein, zwei Verben, wo sich die
Tradition ursprόnglicher Enklisis lebendig erhalten hatte, An-
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430 Jacob Wackernagel ,

lehnung an das erste Satzwort kennt (und bei diesem dann
nat rlich in allen Satzarten), so zeigt sich im Griechischen ein
solcher Rest alter Stellungsgewohnheit bei einer ganzen An-
zahl von Verben, aber nur in einer bestimmten Satzform. Auf
altgriechischen Inschriften finden sich oft S tze, wo auf das
Subjekt, obwohl eine appositionelle Bestimmung dazu geh rt,
doch zuerst das Verbum und dann erst die appositionelle Be-
stimmung folgt, diese also in auff lliger Weise von dem Wort,
'/u dem sie geh rt, durch das Verbum abgetrennt ist. Dass
statt eines Subjektsnominativs auch etwa ein andrer Kasus,
der an der Spitze des Satzes steht, in solcher Weise von sei-
ner Apposition getrennt wird, und dass gelegentlich ein με dem
Verbum noch vorgeschoben wird, macht keinen Unterschied.
Boeckh zu GIG. 25 hat zuerst die Altert mlichkeit dieser Art
von Wortstellung, Wilhelm Schulze in seiner Rezension von
Meisters griech. Dialekten, Berliner philolog. Wochenschrift 1890,
S. 1472 (S. 26 f. des Separatabdrucks) die sprachgeschichtliche
Bedeutung derselben betont. Es wird nicht undienlich sein,
hier die Beispiele zusammenzustellen.

Am h ufigsten findet sich diese Stellung in Weih- und
K nstlerinschriften. Mit άνεθηκε : CIA. l, 357 Άλκίβκκ άνέ-
θηκεν κιθαρψοόο νηαώτηο. 1, «376 Έπιχαρΐνοα [άνέ]θηκεν ό
Ό—. 1, 388 Στρόνβ[ιχοο άνεθηκε] Στρονβί[χου oder — χ&ου
Εύωνυμεύε] (fast sichere Erg nzung!), l, 399 Μηχανίω[ν] άνέ-
θηκεν ό γραμμα[τεύε]. 1, 400 [ΤΤυ]θογεν[εια] άνέθηκε[ν Άγ]υρρίου
έγ [Λ]ακιαοώ[ν]. 1, 415 AicxOXoc άνέθη[κε] ΤΤυθέου ΤΤαιανιεύ[ο].
41, 373f. Σίμων ά[νέθηκε] 6 κναφεύο [έργων] δεκάτην. 4 2, 373,
90 Όνήαμόο μ' άνεθηκεν άπαρχήν 'Αθηναία ό Σμικύθου υιόο
42, 373, 198 [ή δείνα άνεθηκεν] Ευμηλίδου γυνή Σφηττόθεν.
42, 373, 12 Ξενοκλ^κ άνεθηκεν Σωανεω. 42 , 373, 223
Χναϊάδηο άνεθηκεν ό ΤΤαλ(λ)ηνεύο 42 , 373, 224 [Σ]μΐκροο
άνέθ[ηκε —] ό οκυλο5εψ[όε]. 42, 373, 226 [ό οεΐνα άνέθηκε]ν
Κηφιαεύο. Inschrift von der Akropolis Νέαρχοο άν[εθηκε Νεάρ-
χου ui]uc έργων άπαρχήν. So nach Kabbadias Studnitzka,
Jahrbuch II (1887), S. 135 ff.; Robert: Νεαρχοο άν[εθηκε ό
κεραμε]ύο —. CIA. 2,1648 (augusteische Zeit!) Μετρότιμοε
άνεθηκεν Όήθεν. — Inscript. graecae antiq. 48 Άρκιτομένηο
ά[ν]έθ[ηκ]ε ΆλεΗία τα Δάματρι τα Χθόνια Έρμιονεύο. 96 (Tegea)
[ό bεΐvα άνε]θηκε(ν) /αοτυόχω. 486 (Milet) [Έρ]μηοιάναΕ ήμεαο
άνεθηκεν [ό —] — ίοεω τώπόλλωνι. 512a (Gela) ΤΤαντάρηε μ
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 431

άνέθηκε Μενεκράτκκ. 543 (ach isch) Kuviococ με άνέθηκε ώρ-
τaμoc /έργων όεκάταν. — Delphische Inschrift in westgriech.
Alphabet, Bull. Corr. Hellen. 6, 44δ τοι Χαροπίνου παΐδεο
άνέθεοαν του Πάριου. Naxische Inschrift von Delos ed. Ho-
raolle ibid. 12,464 f., 12, 464 f. Εί(θ)υκαρτίοης μ' άνέθηκε ό
NaEioc ποιήοαο. — Inschriften von Naukratis I No. 218 Φάνης
με άνέθηκε τώπόλλιυν[ι τψ Μι]ληαψ ό Γλαύκου. II No. 722
Μυοόο μ άνέθηκεν Όνομακρίτου. 767 [ό δείνα άνέθηκεν Άφρο-
6]ίτη ό Φ[ιλά]μμ[ωνοο]. 780 Φίλιο μ' άνέθηκε ούπικά[ρτε]οο τη
Άφροοί[τη]. 784 Έρμοφάνηο άνέθ[ηκεν] ό Ναυατέ[λευ<:]. 819
[Λ]άκρι[τό]ο μ' άνέ[θη]κε ούρμο[θ]έμ[ιοο] τήφροδί[τη]. — Boo-
tische Inschrift ed. Kretschmer Hermes XXVI 123 ff. Τιμαα-
φιλοο μ' άνέθηκε τώπόλλιυνι τοΐ ΤΤτωιεΐι ό ΤΤραόλλειοο.

Auch in Versen: CIA. l, 398 Διογέν[ηο] άνέθηκεν Αίοχύλ-
(λ)ου ύύο Κεφ[α]λήοο. IGA. 95 Πραζιτέληο άνέθηκε Συρακόοιοο
τόο' άγαλμα. Inschrift von Naukratis II No. 876 Έρμαγόρηο
μ' άνέθηκε ό Τ[ήιοο] τώπόλλιυνι. Pausanias 6,10, 7 (δ. Jahr-
hundert) Κλεοοθένηο μ' άνέθηκεν ό ΤΤόντιοο έΗ Έπώάμνου.
Epigramm von Erythrae Kaibel No. 769 (4. Jahrhundert) [—J
-θέροηο άνέθηκεν Άθηναίη πολιούχψ παΐο Ζιυΐλου. Von Ealymna
Kaibel No. 778 (id.?) Νικίαο με άνέθηκε 'Απόλλιυνι loc θρα-
ουμήοεοο. Vgl. auch CIA. l, 403 [τόνοε ΤΤυρήο] άνέθηκε ΤΤο-
λυμνήοτου φίλο[ο OIOC]. IGA. 98 (Arkadisch) Τέλλιυν T0vb;

άνέθηκε Δαήμονοο άγλαόο υιόο.
Mit lesbischem κάθθηκε: Inschriften von Naukratis II

No. 788 [ό δείνα κάθ]θηκε τα ΆφροΜτα ό Μυτιλήναιοο. 789
und 790 [ό οεΐνά με] κάθθηκε ό Μυτ[ιλήναιοο]. Vgl. 807
^Αφροοί]^ ό Μ—. 814 ['Acppobjmx ό Κε—.

Mit έποίηοε , έ π ο ί ε ι : ΟΙΑ. 1,335 ΤΤύρροο έττοίηοεν
'Αθηναίος. 1, 362 (vgl. Studnitzka Jahi'buch II [1887], S. 144)
[Ε]ύφρόνκκ: [έποίηοεν ό] κεραμεύο (die Erg nzung wohl sicher!)»
1,483 Καλλωνίοηο έποίει ό Δεινίου, 4, 477b [ό δείνα έποίηοεν
oder έποίει TTJapioc. 42, 373,81 Κάλιυν έποίηοεν Αι[γινήτηο].
42, 373, 95 [νΑ]ρχερμο€ έποίηοεν ό Xi[oc]. 42, 373,220 Λεώ-

ioc έποίηαεν ΤΤυρετιάοηο (oder ΤΤυρρητιάδηο). IGA. 42 (Argos)
νΑτιυτοο έποί/ηέ Άργεΐοο κ'Αργειάδαο 'Αγελοίδα τ'Αργείου. 44
(id.) ΤΤολύκλειτοο έποίει Άργεΐοο. 44a (id.) — [έ]πο[ί]/ηέ 'Αρ-
γεΐοο. 47 (id.) Κρηοίλαο έποίηοε Κϋοιυνιάτ[αο], 165 Ύπατόοιυ-
poc Άριοετο^είτιυν] έποηοάταν Θηβαίιυ. 348 ΤΤαιώνιοο έποίηοε
Μενοαΐοο. 498 Μίκιυν έποίηοεν Άθηναΐοο. Loewy Inschriftea
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griechischer Bildhauer No. 44 a -ων έπόηεε θηβαΐοο. 57 Ξ[ε]νο-
[— έποίη]οεν Έλευ[θερέικ: ?] No. 58. -ου [έ]πόηοεν [Σικ]ελιώτηο.
96 Κλέων έπόηεε Σικυώνιοο 103 [Δαίδαλοο έπ]οίηοε ΤΤατρο-
κλε[οικ]. 135d (S. 388) [Σπ]ουΜαο έποίηεε Άθηναΐοο. 277
Τιμόδαμοο Τ[ιμο5άμου έ]ποίηεε 5Αμπρα[κιώτηο]. 297 (Apotheose
Homers) Άρχέλαοε Απολλώνιου έποίηοε ΤΤριηνεύο. 404 Νίκαν-
bpoc έ[ποίηοεν] vAvb[pioc]. Klein Griechische Vasen mit Meister-
signaturen S. 72 Ευχειροο έποίηοεν ούργοτίμου υιυο (zweimal).
S. 73 Έργοτέληο έποίηοεν ό Νεάρχου. S. 202 Ξενόφανπκ
έποίηοεν 5Αθην[αΐοο]. S. 202, l und 2 Τειαοκ έποίηοεν 'Αθη-
vaioc. S. 213 Κρίτων έποίηοεν Λε(ι)πουο c d. i. uiuc, nacli
der Lesung von Studnitzka Jahrbuch II 1887 S. 144. Pau-
sanias 6? 9? l τον δε ανδριάντα οι ΤΤτολίχοο έποίηοεν Αιγινήτης,
was auf eine Originalinschrift Πτόλιχοο έποίηεεν Αίγινήτηε
schliessen l sst (vgl. Boeckh zu CIG. 25).

Auch in Versen: CIA. 42, 373, 105 θηβάοηο έ[πόηοε— ]-
Λ/ου παΐο τόο' άγαλμα. Inschrift von der Akropolis ed. Stud-
nitzka Jahrbuch II 1887 S. 135 ff. Άντήνωρ έπ[όηοεν c]o Εύ-
μάρουο τ[όδ' άγαλμα] IGA. 410 ΆλΕήνωρ έποίηοεν ό ΝάΗιοο,
αλλ' έαοεοθε. Auch 349 Ευφρων έ£εποίη<:' ουκ άοαήο ΤΤάριοο.

Mit εγραφεν , έγραψε ν , γ ρ ά φ ε ι IGA. 482C Τήλεφοο
μ' άγραφε ό Ίαλύοιοο. Klein Griechische Vasen mit Meister-
signaturen. S. 29 Τιμωνίοα[ο μ'] έγραψε Βία. S. 196, 7 Εύθυ-
μίδηο έγραψεν ό ΤΤολ(λ)ίου (zweimal). Ebenso ist 194, 2 (nach
der Abbildung in Gerhards Vasenbildern 188) und ebenso 195
zu lesen, beides nach Dtimmler. Kyprische Inschrift No. 147h

bei Meister Griechische Dialekte II 148 -OIKOC με γράφει Σε-
λαμίνιοο.

Mit verschiedenen Synonymis obiger Verba: IGA. 48 (Ar-
.gos) [Δ]ωρόθεοο έ^[ε]ργάοατο Άργεΐοο. 555a (Opus?) ΤΤρίκιυν
l [π] α [H α Κο]λώτα. Kyprische Inschrift No. 73 Deecke Γιλίκα
<χμέ κ ατέοτα ο ε ό Σταοικρέτεοο.

Mit ε ι μ ί : IGA. 387 (Samos) [ΤΤ]όμπιόο ειμί του Δημο-
κρίνεοο. 492 (Sigeurn) ionischer Text: Φανοοίκου ειμί τούρμο-
κράτεοο του ΤΤροκοννηοίου; attischer Text: Φ. ειμί του Έρμο-
κράτουο του ΤΤ. 522 (Sizilien) Λονγηναΐόο ειμί οημόοιοο. 528
(Cumae) Δημοχάρώόο ειμί του —. 551 (Antipolis) Τερπων ειμί
θεάς θεράπων οεμνήο Αφροδίτης. Rhodische Inschrift bei Kirch-
hoff Studien zur Gesch. des griech. Alph. 4 S. 49 Φιλτουο ήμι
Tote καλάο α κύλι£ α ποικίλα. Kyprische Inschr. l Deecke ΤΤρα-
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τοτίμιυ ήμί τόχ TTaqnac τω ίερή,Γοο. 16 D. r c θεώ ήμι t c
ΤΤαφίαο (ebenso 65. 66 Hoffm.). 23 D. Τιμοκύπροκ ήμι Τιμο-
δάμιυ. 78 Η. Σταοαγόρου ήμι τω Σταοάνδριυ. 79 Η. Τιμάνδριυ
ήμι τω Όναοαγόρου. 88 Η. ΤΤνυτίλλοχ ήμι ταο Πνυταγόραυ παι-
boc. 121 Η. Δι/ειθέμιτίΧ ήμι τω βααλή/οο.

Daran schliesst sich IGA. 543 τοκ "Hpac lapoc ειμί τόχ
€v πεδίψ, wo ein Adjektiv verbunden mit είναι die Stelle des
Verbums vertritt, und daran wieder die Beispiele, wo ein Ad-
jektiv ohne είναι das Pr dikat bildet: Klein Die griechischen
Vasen mit Lieblingsinschriften S. 44 Λέαγροο καλόο ό παΐο.
S. 68 ΤΤαντοΗενα καλά Κοριν(θ)ί[α], wie das von Klein gege-
bene aber nicht erkl rte KOPINOI wohl zu lesen ist. S. 81
Γλαυκών καλόο Λεάγρου. S. 82 Δρόμιπποο καλόο Δρομοκλείοου,
Δίφιλοο καλόο Μελανώπου. S. 83 Λίχαο καλόο Σάμιοο, Άλκι-
μ[ή]δηο καλόο Αιοχυλίδου. S. 85 Άλκίμαχοο καλόο Έπιχάρουο.

Ausserhalb der bisher aufgef hrten Kategorien liegen
CIA. 42, 337a Κλεκθενηο έχορήγει Αύτοκράτουο. IGA. 110, 9
(Elis) εν τήπιάροι κ' ένεχοιτο τοΐ 'νταυτ' έγρα(μ)μ<Ενοι. CIG.
7806 'Ακαμαντιο ένίκα φυλή.

Unter den aufgef hrten Beispielen von άνεθηκε und κάθ-
θηκε enthalten dreizehn ausser Subjekt, Verbum und Apposition
auch noch einen Dativ, drei (CIA. 41, 373 f. IGA. 95. 543)
einen substantivischen Akkusativ, 42

? 373, 90 beides. W h-
rend nun der blosse Akkusativ tiberall auf die Apposition folgt
(vgl. auch CIA. 42, 373, 105 θηβάδηο έ[πόηοε —]νου παΐο τόδ-
«γαλμα, sowie die Inschrift des Antenor), findet sich der Dativ
nur viermal (IGA. 486. Naukratis II 780. 819. 876) hinter der
Apposition, achtmal (Naukratis I 218* II 767. 788. 807. 814.
Hermes 26,123. Kaibel 769.778) davor; endlich in IGA. 48 folgt
auf das Verbum zun chst der Genetiv des Vaternamens, dann
der Dativ des G tternamens samt Epitheton und dann erst das
zum Subjekt geh rige nominativische Ethnikon. In CIA. 42

;
-373, 90 sind Akkusativ und Dativ zusammen zwischen Ver-
bum und Apposition eingeschoben. — Diese Voranstellung der
zum Verb geh rigen Kasus vor die Apposition ist leicht ver-
st ndlich; das Verb attrahiert seine Bestimmungen.

Aus diesem Typus erkl rt sich die seltsame Wortfolge
in CIA. 42, 373/82, erg nzt von Studnitzka JahrbuchII1887
S. 143: Κρίτων Άθηναίςι ό Σκύθου άν[έθηκε και έ]ποίη[οε] oder
[έ]ποίει. Der Verfasser der Inschrift hatte zun chst die kon-
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ventionelle Wortfolge Κρίτων άνέθηκεν Αθηναία ό Σκύθου vor
Augen und liess hiernach, als er durch die Beif gung von και
έποιήοε gen tigt war, άνεθηκε hinter die Apposition, zu r cken,
doch den Dativ Αθηναία vor der Apposition stehen.

Loewy Inschriften griechischer Bildhauer S. XV glaubt
erweisen zu k nnen, dass diese Wortstellung ber die ersten
Jahrzehnte des vierten Jahrhunderts hinaus nicht blich ge-
wesen sei (vgl. auch CIA. 2, 1621—1648 und die von K hler
zu No. 1621 verzeichneten K nstlerinschriften). Die paar sp -
tem Beispiele darf man f glich als Archaismen betrachten,
zumal zwei derselben (Loewy 277. 297, s. oben S. 431) durch
Voranstellung des Genetivs des Vaternamens vor das Verbum
von der urspr nglichen Weise abgehen. Ausnahmslose Herr-
schaft dieser Stellungsgewohnheit kann man auch f r fr here
Zeit nicht behaupten (Hoifmann Griech. Dialekte I 324), und
namentlich weisen die attischen Weihinschriften zahlreiche Ge-
genbeispiele auf. Aber sehr m chtig und zu gewissen Zeiten
und in gewissen Gegenden entschieden vorherrschend war diese
Gewohnheit doch, um so berechtigter ist Schulze's Auffassung
derselben als eines indogermanischen Erbteils.

Das Altindische liefert augenf llige Parallelen. (Delbrtick
Syntaktische Forschungen III 51 ff. V 23 f.). H ufig sind in
der Brahmanasprache S tze, die mit s oder s ha "dieser
eben" beginnen, darauf gleich das Verbum, meist uv ca, fol-
gen lassen, und dann erst die n here Bezeichnung der vorher
mittelst des Pronomens angek ndigten Person beif gen z. B.
sei Tiov ca y rgyah, s ik&ata prajclpatih. hnlich Qat. Bi\
3, l, 3, 4 ta u hclitd citr cleva dity h. Manchmal ist auch
das Subjekt st rker belastet; manchmal, unter dem Einfluss
der Gewohnheit den Satz mit dem Verbum zu schliessen, die
Apposition zwar vom Pronomen getrennt, aber doch dem Ver-
bum vorangeschickt.

Weiterhin findet sich nun auch in denselben indischen
Texten auffalliges Setzen des Verbums an zweite Stelle, wenn
der Satz mit iti ha, tad u ha, tad u sma, dpi ha beginnt.
Es handelt sich dabei meist um die Verba tiv ca, aha; der
Name des Sprechers folgt dann erst nach dein Verbum. Also
ganz die Weise deutscher S tze mit Inversion.

J a c o b Wackernagel .
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ber ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. 435

Nachtr ge
zu Abschnitt II S. 346—351 (betr. die Inschriften mit με, έμέ).

Zu S. 346? 351: IGA.351 (lokrisch) [ϊηβριφόνςι [άνέθη]κέ
με (oder -κ' έμέ?) Ξενάγατοο muss wegen des Zustandes der
Inschrift ausser Betracht fallen; vgl. Bohl z. d. St.

Zu S. 349: CIA. 42, 373, 103 Ούνπορίιυνοο Φίλων με
έποίηοεν. — Inschrift von Metapont Collitz 1643 Νικόμαχόο μ'
έπόει. — Vaseninschrift Klein S. 65 No. 48 nach Six Gazette
archeol. 1888, 193 Νικοοθένηο εμ (Six: μ' έ-)ποίηοεν.

Zu S. 351: έμέ noch zweimal an zweiter Stelle in der
alten Vaseninschrift bei Pottier Gazette archeol. 1888, 168:
έκεράμεικεν εμεί Οίκωφέληο und Οίκιυφ(έ)λη€ £μ' έγραψεν (ge-
schrieben εγραεφοεν). Vgl. auch ibid. 1888, 180: -πόλόν έμέ.

Verzeichnis'der kritisch behandelten Stellen.
Homer E 273 = Θ196 . . . . . . . . . . . . . , . . . . S. 373

„ TT112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - , . „ 343
„ T 319. . . . . . . . ·. · „ 373

Alkman Fragm. 52 Bgk. „ 361
Alcaeus Fragm. 68 Bgk . . . ~ „ 345

„ Fragm. 83 Bgk. . . . . . . . . . . . . . . . 375
Sappho Fragm. 2, 7 Bgk. . . . . „ 345

„ 43 Bgk. . . . . . . . . . . . . . . . 345
„ 66 Bgk. . . . . . . . . . . . . . . . 375

97, 4Hiller (^100 Bgk.). . . . . . . . . 345
Pindar Olymp, l, 48. . . . . · 4 . . . »361
Euripides Medea 1339 . „388

„ Fragm. 1029,4. . . . . . . . . . . . . . „ 3 7 9
Antiphon 5, 38. , , . » 3 7 9
Aristophanes Acharn. 779. »361

„ Eanae 259 „ 379
„ Eccles. 916 . . . . . . „382

Demosthenes 18, 43 . „388
18, 206 . . . „ 387
24, 64 „388

„ prooem. l, 3 S. 390 f.
» 3 S. 399

Callimachus Fragm. 114 »361
Theokrit 2, 159 „372
Pausanias 5, 23, 7 „350
Anthol. Palat. 6, 140. . „351
Inscriptiones graecae antiquissimae ed. R hl 384 . . . „ 347

Sammlung der griech. Dialektinschr. v. Collitz 26 . .
Q-IQ/I Q» » » » » » ol 4, O

» » » » » » 3213, 3
Indogermanische Forschungen I 3 u. 4. 27*

349
. „ 365
. „374
S. 369 f.
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436 0. Wiedemann, Got. fairguni.

Die ffriech. Vasen mit Meistersignaturen v. W. Klein S. 51 . S. 349
„ „ „ „ „ „ „ „ g. 194,2 „ 432

„ „ , » , * S. 195,3 „ 432
„ Lieblingsinschr. „ „ „ S. 68 „ 433

Naukratis. By Flinders Petrie I Inschrift No. 303 . . . . „ 348
I „ 307 . . . . w 348

II „ „ 750 . . . . . 348
Plautus Bacchides 1258 ,, 410

„ Mercator 784 „ 414
J. W.

GrOt. fairguni.

Ohne auf die bisher gegebnen etymologischen Erklδrun-
gen des got. fairguni -Berg' nδher einzugehn (sie sind von
H. Webster Z. Gutturalfrage i. Got. 54 erwδhnt; unerwδhnt ist
die von Leo Meyer [Got. Spr. 72] vorgeschlagene, aber lautlich
unmφgliche Zusammenstellung mit aind. parvata-s 'Berg* ge-
blieben), will ich eine andere Etymologie befόrworten, die zur
Voraussetzung hat, dass aisl. Fjorgyn, Fjqrgynn nichts mit aind.
Parjanya-Sj lit. PerJcunas zu thun hat, sondern eine Berggφttin,
bez. einen Berggott bezeichnet. Gehn wir also von der Bedeu-
tung cBerg3 aus, so lδsst fairguni sich an abulg. prδgt (ur-
slav. *porgT>) 'Schwelle5 anknόpfen; die Bedeutungen cBerg5

und cSchwelle5 lassen sich ohne Schwierigkeit aus der allge-
meineren Bedeutung 'Erhφhung5 ableiten. Zu beachten ist,
dass niss. porog auch die Bedeutung 'Stromschnelle5 hat und
dass der Name der Stadt Prag wohl mit der bergigen Umge-
bung zusammenhδngt; die Bedeutung eBerg3 schimmert also
auch im Slavischen durch.

Leipzig 8. Aug. 1891. 0. Wiedemaun.
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