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Vorwort.

Spater, als ich gehofft hatte, ist dieser zweite Band fertig 
geworden. Die Schuld daran tragt nicht allein die Reichhaltigkeit, 
sondern auch die Schwierigkeit des Stoffes: immer und immer 
wieder, zum Teil noch wahrend des Druckes, traten Zweifel an 
der Richtigkeit einer vorgetragenen Ansicht auf, welche zur Um- 
arbeitung des Manuskriptes und zur Unterbrechung des Satzes 
fiihrten, und so manche offene Frage, die heute endgiiltig von der 
Tagesordnung abgesetzt war, wurde doch morgen wieder aufge- 
nommen, weil der wissbegierige Yerstand sicb nicht in das End- 
resultat »non liquet« finden wollte.

Bei der Anordnung des Stoffes war es mir von vornherein 
klar, dass eine ausfuhrliche kritiscbe Bearbeitung der Quellen in 
dem Rahmen eines einzigen Bandes nur dann moglich sei, wenn 
die Darstellung des Dialektes selbst beschrankt werde. Da mir 
nun die erstere notwendig erschien, so entschloss ich mich, auf 
eine Syntax zu verzichten, zumal da sich ihrer Darstellung nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten entgegen stellen. Die aolischen In- 
schriften aus der Zeit Alexanders, also unsere umfangreichsten 
Quellen fur die aolische Syntax, stehen nicht nur in ihren Lauten 
und Formen, sondern auch in dem Satzbau unter dem Einflusse 
der hellenistischen Sprache: da ist es sehr schwer, das eigentlich 
Dialektische herauszuschalen.

Leider sind nun aber auch die Wortbildung und der Wort- 
scliatz auf das Allernotigste beschrankt, was anfanglich durchaus 
nicht beabsichtigt war. Je weiter die Arbeit fortschritt, desto deut- 
licher wurde es mir, dass die urspriinglich fur den Band in Aus- 
sicht genommene Bogenzahl sclion durch Laut- und Formenlehre 
weit uberschritten Averden wiirde. So habe ich denn sehweren 
Herzens das ganze fertige Material fiir die Wortbildung und den 
Wortschatz bei Seite gelegt. Doch aufgeschoben ist nicht aufge- 
hoben. Da bei der Darstellung des bootischen Dialektes die 
Frage nach dem nord-achaischen Sprachgute von neuem aufge-
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worfen werden muss, so hofFe ich dann wenigstens das Wichtigste 
aus deni thessalischen und aolischen Dialekte nachtragen zu 
konnen.

Der vorliegende Band enthalt also im wesentlichen eine Laut- 
nnd Formenlehre. Wenn die erstere ausserlich den grosseren 
Umfang besitzt, so hat das darin seinen Grand, dass die weitaus 
meisten Eigentfimlichkeiten der Formenlehre zugleich in die Laut- 
lehre fallen: der Dativ Sg. auf -vm, -cu ist wegen des langen 
Diphthongen, der Genetiv PI. auf -civ wegen der Kontraktion des 
-αω- zu -d-, der Dativ Plur. auf -εασι wegen des doppelten Sigma 
bemerkenswert u. a. in. Man kann ja verschiedener Ansicht 
darfiber sein, ob derartige Formen besser in der Laut- oder in der 
Formenlehre besprochen werden: mir erschien es rathiicher, das 
ganze Material an e iner  Stelle vereinigt, also in der Lautlehre, 
aufzufuhren, und bei der Darstellung der Formen auf die Laut
lehre zu verweisen.

Die seit dem Erscheinen des I. Bandes der »Sammlung 
griechischer Dialektinschriften* verfifFentlichten thessalischen und 
aolischen Inschriften finden sich hier vereint. Fur die bereits in 
der »Sammlung* erschienenen grossen „Tyrannen-Inschriften“ aus 
Eresos und die Epigramme der Balbilla habe ich die Abklatsche 
von neuem kollationiert, was einen nicht unwesentlichen Ertrag 
gebracht hat.

Mit H. L. Ahrens stehe ich auf dem Standpunkte, dass die 
Sprache der Sappho und des Alkaios mit dem zu ihrer Zeit auf 
Lesbos gesprochencn lebenden Dialekte identisch war und keinerlei 
Beimischung aus dem „epischen“ Dialekte enthielt. Die aolischen 
Inschriften bilden also die Grandlage fur die Herstellung der 
lyrischen Fragmente, vgl. Fick s Ausgabe in Bezzenb. Beitr. XVII.

In welchem Verhaltnisse die Compendien des Johannes Gram
maticus zu der ubrigen grammatischen Litteratur stehen, wird im 
einzelnen noch zu untersuchen sein. Da im Etymol. Magn., im 
Etym. Gud., bei Apollonius Dysk., Choeroboscus u. a. die ein
zelnen , an ganz verschiedenen Stellen erwahnten aolischen 
Dialekteigentumlichkeiten mit genau denselben „Musterbeispielen“ 
belegt werden, wie in dem s y s t e m a t i s c h  g e o r d n e t e n  Com
pendium III, so folgt daraus mit Sicherlieit, dass letzteres den 
stark gekurzten Auszug eines den Alten massgebenden Werkes 
fiber die griechischen Dialekte dnrstellt.
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Auf das herzlichste fiihle ich mich denjenigen verpfliclitet, 
welche meine Arbeit an diesem Bande durch Rat und Tat ge- 
fordert haben, insbesondere Herrn Rev. Hicks, del* die grosse 
Freundlichkeit hatte, mir die in seinem Besitze befindlichen, von 
Newton gemachten Abklatsche der Tyrannen-Insehriften aus Eresos 
zur Kollation zu iiberlassen, und meinem lieben Lehrer und Freunde 
A. Fick, welcher die Korrekturbogen las und mir oft mit wert- 
vollen Notizen zuriicksandte. Herr Dr. Schuchhardt in Hannover 
hat mir ein paar Stunden geschenkt, in denen wir gemeinsam den 
Abklatsch der stark verwitterten Inschrift 153 (Aegae) nochmals 
pruften, und Herr Dr. Puehstein unteretutzte mich aufs freund- 
lichste bei der Nachpriifung der im Berliner Museum noch un
geo rdnet stehenden Inschriften aus Pergamon.

Endlich muss ich noch eine hoffentlich nicht unerwiinschte 
Mittheilung machen, die den Plan des ganzen Werkes betrifft. 
Der dritte Band, welcher vielleiclit libers Jahr, spatestens aber 
Ostern 1894 erscheinen wird, sollte nach der ursprunglichen Ord- 
nung den nord-dorischen und bootischen Dialekt enthalten. Nach 
reiflicher Erwagung habe ich mich aber entschlossen, zuniichst 
den ionischen Dialekt folgen zu lassen, weil mir eine Darstellung 
desselben bei weitem notiger zu sein scheint, als die Bearbeitung 
der Jajgtg. Wahrend die dorischen Dialekte bis in die neueste 
Zeit wiederholt behandelt worden sind (ich nenne fur deii siid- 
dorischen Dialekt die sorgfaltigen und ubersichtlichen Sammlungen 
Boisacq’s, les dialectes doriens, Paris 1891), fehlt eine neuere 
zusammenfassende Darstellung des Ionischen, und dieser Mangel 
macht sich bei der litterarischen Bedeutung des Dialektes doppelt 
empfindlich. Deshalb darf ich wohl hoffen, dass die Bevorzugung 
des Ionischen nicht ungern gesehen werden wird.

Konigeberg i/Pr., Weihnachten 1892.

Otto Hoifmann.



Inhalt.

Einleitung.
Seite

Die Nord-Achaer Thessaliens . 3
Die Wanderungen der Nord- 

Achaer nach der Nord-Kuete
Klein-Asiens und nach dem
S d d e n ..............................................4

Die Β ο ι ω τ ο ί .................................... 6
Die θ εσ σ α ).ο ί....................................7
Die Qiiellen des nord-achaischen 

D ia lek tes.........................................8

Q a e llen
dee nord-acMischen Dialektes.

I. Die theaealiechen Insehriften . 9
Dae nordliche Gebirgsland

M o n d a ia ............................. 10
Die Ebene um Larissa

G y r to n .................................. 11
P b a la n n a ............................. 12
L a r is s a ..............................20
A t r a x ..............................36
K r a n n o n ......................... 87

Der Westen nordlich vom 
Peneios

T r i k k a ..............................39
P h a y t to e .........................40

DerWesten sndlich dee Peneios
M a t r o p o l i s .................... 41
K ie rio n ..............................42

An der Grenze der Phthiotis
P h a re a lo e .........................43
Pherae . . . . . . .  49
I o l k o s ..............................5 2
L a c e r ia ............................. 62
A nhang ..............................52

II. Die ftolischen Insehriffcen . . 53
Die Insel Lesbos

M y t i le n a ...................... 54
P l a g i a ........................... 72
A i g e i r o s ......................72
M athym na......................73
E r e s o s ........................... 76
A d e s p o la ...................... 91

Die Insel Pordoselena . . .  92
Die Insel Tenedos . . . .  97
Die Aolis in Kleinasien

T h y m b rae .............. . 9 8
K e b re n ........................... 99
S k a p s is ...........................99
Assos................................99
P e rg am o n ..................... 104
M y r in a ..........................106
A e g a e .......................... 107
K y m a .......................... 109
A d e e p o ta ..................... 112

Das Aueland: Naukratis . .1 1 5

Seite

Anhang: aolische Inschriften 
aus rdmiecher Zeit:

M y t i l e n a .........................117
E r e s o s .............................. 121
K y m a ..............................122

Epigramme der Balbilla . . 124

ΙΠ. Die Fragmente der flolisohen 
Lyriker.

Vorbemerkungen . . . .  129
S appho .............................  . 133
Alkaios...................................165
A d e e p o ta ............................. 195
Theokrit’s aolisohe Idyllen . 199



ν π

IV. Johannes Grammaticus, drei 
Compendien περί ΑΙολίδος.

Compendium I ......................205
Vorbemerkungen zu den 

Compendien II und III . 208
Compendium I I ......................213
Compendium III . . . .  215

V. Die Gloseen.
Vorbemerkungen . . . .  222 
Thessalische Gloseen . . . 223 
Aeolische Glossen . . . 228

Seite

Der
nord-achaische Dialekt.
Welche Formen sind ale nord- 

achaische anzusetzen? . . 249 
Litteratur . . . . . . .  251
A bkurzungen......................... 252

I. Die Lante.
§§

1 Scbrift und Aussprache . . 253
2 Offene und geschlossene

S i l b e n ..............................255
Einfache Vokale:

3 a ......................................257
H  a ......................................277
26 ε ...................................... 297
42 η ...................................... 323
64 ο ...................................... 341
86 ω ......................................868

100 ϊ  .......................................379
114 ΐ  ...................................... 389
122 ν ......................................394
132 ν .....................................404
133 Nasalie e o n a n s ....................406
135 R sonans 410
138 L s o n a n s ............................... 413

Die Diphthonge:
139 A llgem einee.........................413

Kurze Diphthonge:
141 t f i ...................................... 418
148 ει ......................................422
152 o i ...................................... 424
*54 v t ...................................... 426

§§ Seite
155 a v .......................................428
158 e u .................................... 429
159 o v .....................................430
162 αν εν ov vor Vokalen . . 430
165 αν ευ vor ρ ...........................437

Langvokalige Diphthonge:
166 1. Im Inlaute . . . . 438
167 2. Im Auslaute . . . .  438
169 Zusammentreffen zweier ein-

fachen Vokale . . . .  442
170 Zusammentreffen dreier ein-

fachen Vokale . . . .  447 
172 Zusammentreffen einesDiph- 

thongen mit einem ein-
fachen Vokale . . . .  448 

177 D ia e re s is .............................. 452

Die Konsonanten.

178 J o d .......................................... 453
180 V a u .......................................... 454
186 Spiritu8 a s p e r ...................... 462
187 Aolisehe Peilosis . . . .  462
188 S ig m a ..................................... 466
192 D o ppe l-S igm a......................469

Nasale.
197 Im Inlaute vor Konsonanten 475 
199 Im Inlaute zwischen Vokalen 477 
201 Ny ephelkystikon . . . .  477 
203 Nasale in Verbindung mit

S p ira n te n .........................479
206 Verscharfung eines kurzen

Vokales vor n, m . . . 485
207 Ursprunglicher doppelter

N a s a l .............................. 485

Liquidae.

208 λ in Verbindung mit Spi-
r a n t e n ................................ 485

210 Urspriinglichee XX . . .  . 488
211 XX sta tt X ................................488
218 ρ in Verbindung mit Spi

ranten ............................... 489
215 ρρ fiir ρ ................................ 492
216 R hotacism us........................... 493



V IH

1$ Seitej if
Gutturale. j
A llgem einee.........................  493 ;

217 Die remen Guttnrale . . . 494 j 305
218 Die q*Laute . . . . . .  493 j
222 Die k v - L a u t e ....................  498'309
228 Vereinzeltes aus der Lehre 311

von den Gutturalen . . 501 j 312
238 D e n t a l e ..............................  505 I 317
240 Labi a le ...................................  507 323
242 Aspiratae, Allgemeines . . 507 328

333
Doppel-Konsonanten.

244 ξ ........................................  5081335
248 ζ ........................................ 510 336
250 ψ ........................................ 515
253 Verdoppelung von Konso-

n a n te n ..............................516
257 Vereinfachung von Doppel-

Konsonanten .................... 517

Die diphthongiechen nnd 
konsonantischen Stamme: 

Allgemeines zu den En-
d u n g e n ........................... 543

Die Stamme auf ·η^: -sF 544
Die Stamme anf -on: -04 · 545
Die Stamme anf -o . . . 546
Die Stamme auf -ρ . · · 549
Die Stamme auf -v . . · 551
Die Stamme auf -nr . . . 552
Die Stamme auf Gutturale

und D e n ta le ..................553
W urzelnom ina..................554
A n o m a la ............................554

Seite

Konsonantcn-Gruppen.
257 Im Anlante eines Stammes 517 
260 Im Inlaute eines Wortes . 518

337
338
341
342

343
345
346

b. Dae Pronomen.
Der Artikel . . . .  
Die Demonstrativa 
Das Kelativum . . . 
Das Interrogativum und 

definitum . . . .  
Quantitative, Qualitativa 
Die Personalia . . ♦ 
Das Keflexivum. . .

In-

555
556
557

558
559 
559 
561

Prapositionen.
261 κ α τ .................................... 520
262 nor, απ, in, ύ η ........... 521
263 ηαρ . . . . . . . . .  521
264 Bebandlung der Worte im

, S a t z e .......................... 522
268 E lis io n ............................... 523
270 K r a s i s ............................... 524
271 Aphaeresis . . . . . .  525
272 H ia tu s ................ ......... 525
273 A c ce n t...............................525
274 Aoliecbe Barytoneeie . . . 526
275 Betonung einsilbiger Worte 531

II. Die Formen.

a. Das Nomen.
277 Die o-Stammc . . . . . 531
285 Die ά-S ta m m e .................... 537
296 Die i-Stamme · · · . . 541
303 Die v -S tam m e.................... 542

c. Das Verbum.
Zu den E n d u n g e n ...............562
348 A k t i v ............................. 562
349 Medium und Paesiv . . . 567
350 Zur Bildung der Modi . . 568

Tempusetamme.
354 Das P ra se n s ......................... 569
364 Dais Futurura . . . . .  580
367 Der A o r i s t ..........................581
368 Das P erfek tu m .....................584

369 Dae A u g m e n t ..................... 586

III. Die Wortbildnng.
370 E igennam en ...................... 587

| 371 Adjektiva . . . . . . .  587

IV. Der Wortechatz.
373 Z a ji lw o r te r ........................ 589
374 P ra p o s i t io n e n ....................591

Dr.·.·



N a c h tr a g e  τα  d e n  Q n e lle n . '

a. Neue thessalisehe Insehriften.

4 a  Steinplatte, in der Yorhalle der Moschee von Klein-Keserli 
(zwischen Larissa und Tempe). Graef Mittheil. XYI (1891) 261, no. 1. 
Einzeilige Inschrift: ΑΜΓ*.

-μειος αρχιπρονρείσας τα Αρτέμιόι 
ονβ&ε:Μ€ v.ai οι ονμττρονροι.

. 4 b Ebendaeelbst, no. 2. Dieselbe Schrift.

-νόρος L4ατονΛεας 2ονκράτεις Θιάσονν.

4 c Ebendaeelbst, no. 8. ΑΣ.

-ιρος, (Αε)ττκρίας Κλεοδά(μ)\ο]ν, Ιάμφίλαος·
Im Anfange dee zweiten Namene: ACTTI.

b. Naehtr&ge zu den thessalisehen Insehriften·

1 Statt ά{ν)εχτ[ό]ν9 lies ά(ψ )εχτ[ο]ν, vgl. die Anmerknng a zu 
§ 65, S. 353.

58 Den von mir auf Seite 37 angeiuhrten Einwanden gegen Fick'e 
Erganzung und Lesung [βασιλεύοντος Μαχεδ]όαιν a' kann ich einen wesent- 
lichen hinzufiigen. Wenn die Inschrift 53, wie man das allgemein wohl 
mit Recht annimmt, der Inschrift 54 annahernd gleichalterig ist, so kann 
sie nicht mehr zur Zeit der macedonischen Herrschaft (345—195), sondern 
eret nach der Grundung des im Jahre 195 von den Romern gestifteten 
Thessalerbundes abgefasst sein: das folgt aus der Datierung der In
schrift 54. Wenn die von Fich vorgeschlogene Erganzung der 1. Zeile, 
namlich Πε[λασγιοντάονν) richtig ware, so wurde die Inschrift allerdings 
in die macedonische Zeit fallen: denn damals besass jede Tetrade ihren 
eigenen Strategen. Es ist aber nicht Πε[λασγιοντάον\:], sondern mit Prellwitz 
Πε[τϋαλονν] zu lesen, wie die Grosse der Lucke beweist. Dass am 
Ende der 2. Zeile nur Ματροηολ[ίτα] gestanden h a t, ist sicher. Da 
nun am Ende der Zeile 1 genau 5 Buchstaben mehr fehlen ale am 
Ende der Zeile 2, und da der mit Π ε . . .  anlautende Genetiv vollstandig 
am Ende der Zeile 1 gestanden haben muss (am Anfange der Zeile 2 ist.
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nur fur Λίοττος Platz), so ffillt Π ε\τδ α λ ο ΰ ν \  g e n au  die Lacke aus, 
wahrend Πε[Χασγιοντάονν] viel zu lang ist. Strategen der Thessaler gab 
es aber erst nach 195: damit ist also for die Abfassungszeit der Inschriften 
58 und 54 der terminus post quem bestimmt.

e. Bine neue ftollsche Insehrift aus Aegae.

155 a Ein Trachytblock, etwa 1 MeiJe nordlich von Aegae (Nimrud- 
Kalessi) gefunden. Nach einem Papierabdrucke („d’une lecture tree diffi
cile") herauegegeben von Reinach Revue des Etudes Grecques IV (1891) 
268 if. Besprochen von R. Meister Anzeiger fur idg. Sprach- und Alter· 

' tdmskunde I 203. Den Buchstabenformen nach kann die Insehrift noch 
in’s 4. Jahrh. (Zeit Alexanders) gehoren. Die geringen Reste der 6 ersten 
Zeilen ergeben keinen Sinn.

7 . . . τριημί(εκτ)or iva . .
. γων οίνον 6 (&)νσ(ω)ν 
(άγ)ώνοισι εν Όλνμπω  .

10 . . ν, o rrt κε η, μη εγγάλ- 
-εσ&αι. Τά εγκλήματα, οσ- 
[-σ]α εον Λϊγα&εσσι vxti *Ολυ- 
-μτνψοίσ(ί) πρόα&ε τάς υμ
νολογίας, πάντα διαλελ- 

1δ -νσ&αι. ”Επεροι καί άρνη- 
-αδες ερίων ατελεες. X -  
-ιμαίραδες, α ϊ κε τεκοισι, 
ατελεες. 'Λρνηάδων ε- 

19 -τα?χζ άτελεα.
Ζ. 7 ΗΜΙΡΗΟΝ: τριημίεχτον wird aus dem Komiker Plato angefuhrt 

von Athenaeus X 441 f. — 8 OYCON. — 9 ΕΤΩΝΟΙ^Ι: (άγ)ώνοιοι Pick, vgl. 
das von den Grammatikern angefuhrte aolische αγωνος =  αγών. Oder ist 
hcov(C)oiai zu lesen? Ein εχώνιος ,jahrlich" verhalt sich zu έτος, wie xv· 
όώνιος (Glosse) zu χνδος: die Adjektive auf -ώνιος waren eine Specialitat 
dee Aolischen. — 12 eov =  tjaav Alkaios 127. — 13 HNOIS: die Richtigkeit 
dieser Lesung bezweifle ich, da im IV. Jahrh. der Dativ stets noch auf 
-omw endigte, vgl. -ώνοισι in Z. 9. — 14 επερος „Bock, Widder" stellt 
Meister zu lat. aper, ags. eofur, ahd. ebur, altb. o-eprt „Eber". — 15/16 
Αρνήαδες ist nach Meister Femininum zu άρνειός, aeol. *άρνηιος. — 17 Zu 
tbeotai vgl. den auf aolischem Eindusse beruhenden Konjunktiv ηρήξοιαν 
aus Chios, Bechtel Ion. Inschr. 1741β/η . ί0 (neben λάβωιαιν 174 b 1β/„). — 18 
haXa aus fhaXa  «  lat. vitulus „Kalb, junges Rind", hier in der Grund- 
bedeutung „Jahrling, junges Thier" (von / έτος „Jahr").
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d. Naehtrag zu der iolischen Insehriffc 119·

Da die Deutlichkeit der Inschrifttypen auf den Seiten 81—87 unter 
einem etwas matten Drucke gelitten hat, so will ich hier wenigstens die 
wichtigsten der auf Newton's Abklatschen beruhenden Lesungen nochmals 
zusammenstellen:

1. AN/ fgPoAl
2. olNolVo^E
4. EA/\IIEr i
5. i lAiPTio 
7. PAPCAo
9. % \Λ \Β λ Ν

10. AKPOPOAI

1. \Ai-^il

4. Bx AAEV
5. APCSOIX 
9. Ende ΚΑΙΓ

A.
12. APPA<AIS
13. ΠΓΚΑΤ
16. ΥΑΗΓΓΊ
17. Υ§ΦΙ<Θ||
18. ΤΡ|ϋ§ΝΔΕΥΕΙ
20. KAAAAd ι*Ε||Το*
21. ΙΡΡΛΗ

C.
15. EK =  lx

D.
10. Ende Po<
11. Ende EPTE 
25 ΒΑΚΙΛΕ clZ

22. ΔιιΗΤ 
27. i

24. £AI

31. ΔΙΚΑ- 
33. \ΓΝ.
40. §Ρο^χΞΘΗΝ
41. \ Ε / \ θ > θ β

40. ΥΙΛΝ

26. ΑΜΦΟΤΕ 
28. ΚΑΤ||§|Γ|1 
35. Φο IΙΑΙΞ

39. 1^ΓοΝΛΛ|νΙ'ΒοΥΑΕΥ^.

e. Eine neue Collation der Aphrodita-Ode (S. 133)·

Fur die Aphrodita-Ode der Sappho hat A. Piccolomini mehr ale 
zwanzig bisher nicht verwertete Handschriften des Dionysius Halic. ver- 
glichen und den ganzen kritischen Apparat im Hermes Bd. XXVII 1, 
p. 1—10 (Berlin, 1892) herausgegeben. Von den neu benutzten Hand
schriften sind zwei besonders wichtig, ein Laurentianus pi. 59 (Ausgang 
des 10. Jahrh.) und ein Vaticanus 64 (13. Jahrh.): von Piccolomini L1 und 
V1 benannt. Ihr Text stellt eine von PC (Parisinus, Colbertinus) unab- 
hangige wertvolle tjberlieferung dar. Der Gewinn, welchen sie bieten, 
bestelit nicht in neuen Lesarten, sondern lediglich in der Bestatigung 
mehrerer auf Grund des Dialektes bereits aufgestellten Vermutungen. 
Die wichtigsten Varianten und Lesarten sind folgende (wenn L und V im 
Accente nicht ubereinstimmen, fehlt derselbe):

Vs. 1 ποιχιλόϋρον und Άφροδίχα LV || 3 όνίαισι LV || 5 τνδ* ελ&ε ποτέ 
χατ έρωτα LV || 6 αυδεσαι οϊο απηλοΐ LV: aus πόλν Ρ und πηλοί gewinnen 
wir die von Ahrens hergestellte Form πήλυι ||*9 άρμν· πασδενξαισα, χαλοίς 
d* Ισάγον LV II 10 σχρονϋοϊ περί tag LV || διννηνχε V , δίννήχες L : wie Ρ 
(δινήνχες) beweist, hatte der Archetypus διννηνχες, das vielleicht nicht zu 
andern ist. || ηχερά* πχωρανω ϋερος LV || 12 μέσω LV || 13 αΐψa d* LV |1 ov 
(etatt xv) LV || 14 δίασαω L , δίαι οαΐς V || 16 χωιχι L, χφχι V || 16 δεϋρο



χ  άλλη μ μι LV |) 17 κωττεμω V, κωτεμω L j| 18—20 t ινα δηντε πειϋω και οαγήγ 
εοοαν ψιλότητα τιο ω ψαπφαδίκηο LV II 21 η (st&tt al) LV |) 22 al LV || 
μη 6ε και ταλλα δώσε LV 11 23 fehlt in LV li 24 *ωνκ HHXovoa LV 0 26 £σσα 
nnd τεΧεοοε LV il 27 ιμαρερερει LV: offenbar aae ιμερρει verschrieben II τε- 
Xtoov LV il 28 loo LV.

E inzelne B erichtignngen.

Kleinere Versehen (uamentlich abgesprungene oder unrichtige Accente, 
welche fast unvermeidlich) sind wird der Benntzer dee Baches selbst mit 
Ieicbter Mu he verbessern.

A o l i s c h e  I n s c b r i f t e n :  8δΛ πάντα τά] όμολογημενα. — 112,, άπ[ο\ 
sta tt άπ[ν]. — 173Μ τείμαις sta tt τείμας. — 175,, βασιλήϊδος statt βαοι· 
λήϊδας.

S a p p h o :  11β χάλ.ημι statt κάλημμι. — 14 νόημα statt νόημμα. — 70 
luge ein (άγροίωτις) τοι (γόον). — 78, εράταις sta tt Ιράτοις. — 85 auf S. 155, 
Ζ. 5 Ende lies Κ)*νϊς sta tt ΚεΤϊς.

A l k a i o s :  64 streiche *in demselben — Sappho». — 66 οτρότον. — 
65 Δίος έξ. — 101 o i αντω. — 125 ανε&υεΧΧαε, vgl. S. 436.

T h e o k r i t  80M lies νιχάοην statt νιχάοειν.
G l o s s e n :  S. 228 trage nach αεμμα· ίμάτιον. — S. 231 anten besser 

ανέτεα. — S. 242 δϋματα ebenso erklart von Pick BB. XVI 291. — S. 247 
besser τνΐδε statt τνδε.

D i a l e k t d a r s t e l l u n g :  S. 260 Zu χαλλι- trage nach ΚαΧΧιόπα Sappho 
62. — S. 278 Zu Δαμάτηρ trage nach Δαμματρίειος 65,84. — S. 289 oben 
streiche >δαναχες — Glossen» — S. 292 Zur Krasis ai +  a trage nach 
χάγαϋον Inschr. 16010. ,8. — S. 320 Mitte trage nach Ύβριλάειος 6563. — 
S. 324 trage nacb in § 45 ^πρεσβεία» Inschr. 160 81. — S. 337 § 53 trage 
nach τρής vgl. S. 542 oben. — S. 339 trage nach πλεας Inschr. 82 8. ,<»/,„ 
πλεα 90 e. — S* 349 streiche unter όμός *thess. 'Ομολουίοι, aeol. Όμο?.οΐω. — 
S. 388 § 112 andere Belege fur περ auf S. 522 oben Anm. — S. 465 oben 
»ssk. sa ed«. — S. 470 Z. 4 lies 304. — S. 475 unten in Anm. a trage
nach *ηλϋον Balbilla 1773« — S. 478 letzter Absatz trage nach »noiotr 
Ζφϋάλμοιοιν Sappho 168«.

B I S A I O  Η  K  H
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ayhqn Apia.

E i n l e i t u n g .

Das Stammland der N o r d -  A c h a e r  war Thessalien. Nicht 
allein die Ufer des pagasaischen Golfes, an welche sich die achai- 
schen Sagenkreise kniipfen, sondem auch das reiche Binnenland 
war in ihren Handen. Nur im Norden, an den Abhangen des 
Olympos, hatten sich die Δωριείς niedergelassen.

Der Gesammtname 'Λγαιοί ist im homerischen Epos bereits 
ausschliesslich an denjenigen Teil des Yolkes gebunden, welcher 
in der Phthiotis wohnte. Einzelne beriihmte Stamme treten in 
der Sage mit ihren besonderen Namen anf. In den Ebenen um 
Krannon und Trikka tummelten die Λαπί& αι und <D)>eyvac, welche 
die Sage eng mit einander verkniipft, ihre Rosse. Die Hauptstadte 
am Nordrande des pagasaischen Meerbusens: Iolkos, Pagasa, Phera 
wurden von den Mivvca bewohnt. Doch treffen wir dieselben 
auch in Nord-Thessalien: denn nahe an der macedonischen Grenze 
lagen die Stadte ’Ορχόμένος und M tvva , vgl. Ottfr. Muller 
Orchomenos 2 p. 241 if. Deijenige Kurzname, welchen die Achaer 
Mittel-Thessaliens fiihrten, namlich ΑίολεΧς (liber ΛίΓ-ολος =
!'Λχ-αιΡος siehe Bd. I, Vorrede S. VII), tritt im Epos als Stam- 
mesname nocli nicht auf. Doch sind sowohl die phthiotischen 
Achaer als die Minyer von Iolkos in der Sage mit den Aoliden 
eng verbunden.

Wie die Slid-Achaer schon zu einer Zeit, welche wir nicht 
einmal annahemd zu bestimmen vermogen, aus ihrer Heimat nach 
dem femen Kypros hiniiberzogen, so fallen auch die altesten 
Wanderungen der Nord-Achaer in Jahrhunderte, deren wichtigste 
historische Ereignisse sich nur mit Miihe in dem bunten Gewirre 
der Mythen erkennen lassen. Nach zwei Seiten hin wandten 
sich die Ziige der nord-achaischen Auswanderer: nach Osten und 
nach Siiden.

l *
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Achili der Achaer aus Phthia erobert Lesbos, belagert Troja 
und uberwindet Hektor, den Helden der feindlichen Stadt, das 
bedeutet: thessalische Achaer setzten nach der N ordk iiste  K l e i n -  
Asiens  hiniiber und eroberten das Land in hartern Kampfe. An 
dieser Besiedlung der kleinasiatiscben Kiiste waren freilich auch 
Slid-Achaer beteiligt — an der Seite der Myrmidonen des Achili 
kampfen die Mannen des Agamemnon und Menelaos, und nach 
einer anderen Sage fiihren die Nachkommen des Orestes eine 
Schaar peloponnesischer Achaer auf dem Landwege durch Boo
tien, Thessalien und Thracien nach Lesbos. Doch muss das 
Volkstum dieser Siid-Achaer schon friih in dem nord-achaischen 
aufgegangen sein. Denn der lesbisch-aolische Dialekt ist frei 
von jeder speciell siid-achaischen Laut- oder Formenbildung: er 
deckt sich bis ins Einzelste mit dem alten nord-achaischen Dia- 
lekte, wie er in Mittel-Thessalien, trotz des Einbruches der Nord- 
Dorier, bis in spate Zeiten rein gesprochen wurde.

Die AVanderungen der thessalischen Achaer nach Suden  
sind deshalb schwieriger zu verfolgen, weil von den Doriern auf 
ihrem Zuge durch Mittelgriechenland die achaischen Nieder- 
lassungen entweder zerstort oder zum dorischen Besitztum gemacht 
wurden. Den Schwerpunkt der achaischen Macht in Mittel-Grie- 
chenland bildete Bootien: zwei achaische Stamme batten sich hier 
angesiedelt, die Mivvcu in Orchomenos, die Καδμείοι in Theba. 
Ein Orchomenos lag in Nord-Thessalien, ein Thebii in der Phthi- 
otis. Die zahlreichen thessalischen Namen und Kulte, welche 
wir in Bootien wiederfinden, sind zum weitaus grossten Teile be- 
reits von diesen Achaem, welche Orchomenos, Theben und 
die kleinen Ortschaften der Umgebung (vgl. Ottfr. Muller Orcho
menos * 206 ff.) erbauten, aus Thessalien mit hiniibergenommen. 
Der nord-achaische Dialekt hat sich freilich nicht rein in Bootien 
erhalten: er ging eine Verbindung ein mit dem Dialekte der 
nord-dorischen Βοιωτοί, welche am Beginne der dorischen Wan- 
derung aus Thessalien gezogen kamen.

Ausserhalb Bootiens treten die Achaer noch an drei Stellen 
auf, zunachst in Phokis. Yon Θράκες waren die Stadte Daulis 

• und Panopeus — so wie auch das bootische Thespia — gegioindet,
und Θρψ/Λδαι liiess ein altes delphisches Priestergeschlecht (Diod. 
X IV  24). Dass diese nichts mit den barbarischen Tlirakern ge- 
mein hatten, war den Alten bekannt (vgl. Thuk. I I  29). Sie
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konnten also nur Abkommlinge der achaischen Pierier sein, welche 
am Fusse des Olympos wohnten. Hierzu stiramt die Uberlieferung, 
dass Panopeus υ ο π  den Phlegyern, welche auch in Bootien auf- 
treten, gegriindet wurde: sie haben den Kult des Asklapios nach 
Mittelgriechenland eingefuhrt. Ubrigens kennen andere Sagen 
auch Minyer in Daulis, und Herodot V III 35 erzahlt, dass Xerxes 
auf dem Wege von Daulis nach Delphi die Stadt Λίολίδέίς zer- 
stort habe — ein Beweis dafiir, dass auch Achaer aus dem siid- 
lichen Thessalien sicli in Pholris niederliessen. Der liier in spa- 
terer Zeit gesprochene Dialekt ist allerdings ein nord-dorischer: 
doch haben sich sowolil in Phokis als in dem benachbarten Lokris 
versprengte Aeolismen erhalten, vgl. Verf. de mixt. Graec. ling, 
dial. 36 ff.

Die alteste Bevolkerung von Korinth, welche Thuc. IV 42 
Λίολέίς nennt, war gleicher Abkunft mit den Minyern von Iolkos 
und Orchomenos: das beweisen nicht nur die Sagen von Sisyplios, 
dem Sohne des Aeolos, und von der Griindung der bootischen 
Stadte Haliartos, Koroneia und Holmones durch Sisypliiden, son- 
dem voraehmlich auch die Tatsache, dass die Argonautensage 
gerade in Korinth, Orchomenos und Iolkos heimisch war, vgl. 
Ottfr. Muller, Orchomenos 2 132 ff.

Ob endlicli auch das iitolische Gestade um Kalydon und 
Pleuron, welches Λίολίς hiess, von thessalischen Achaern be- 
siedelt wurde, ist nicht mit Sicherheit zu erweisen. Spuren des 
nord-achaischen Dialektes treffen wir liier ebensowenig an wie 
in Korinth, und die Sagen der atolischen Aeoler stehen in keiner 
nahen Verbindung mit den thessalischen. Doch fiihrt der Name 
Λίολίς  auf die nord-achaische Abkunft der altesten Ansiedler in 
der kalydonischen Ebene hin: denn wenn auch Strabo V III 333 
die Behauptung ausspricht, dass die vor-dorischen, also siid-achai- 
sclien Einwohner des Peloponneses Λ ίο λύ ς  gewesen seien (vgl. 
Bd. 1 4 ) ,  so lasst sich doch dieser N a m e  fur keinen der siid- 
achaischen Staaten nachweisen: er scheint eine Neubildung der 
Nord-Achaer gewesen zu sein.

So waren zu der Zeit, als mit dem Einbruche der Θεσσαλοί 
die Reihe der durchgreifenden staatlichen Umwalzungen begann, 
drei nord-achaische Reiche vorhanden: das eine in Thessalien, 
das zweite am Nordrande der kleinasiatischen Kiiste, das dritte 
endlich in Mittelgriechenland mit den Hauptstadten Orchomenos
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und Theben. Nur eines derselben sollte dauemd den Nord- 
Achaern erhalten bleiben: die asiatiscbe Λίολις.

Schon ebe die Θεσσαλο/ den Pindos iiberstiegen, batte sich 
ein nord-dorischer Stamm im Siiden Thessaliens niedergelassen: 
die Β ο ιω το ί. Wann und wie sie nacb Tbessalien kamen, wird 
uns nicht bericbtet: wir wissen nur, dass sie den eindrmgenden 
ThessaU weichen mussten und sich deshalb siidwarts nach Bootien 
wandten, vgL Thuk. I, 12, 3 Βοιωτοί τε γάρ oi νυν εξην,οστω 
1τει μετά :Ιλιον α/χοσιν εξ *Λρνης άναστάντες υτοο Θεσσαΐχον την
ννν Βοιωτίαν, πρότερον δε Καδμηιδα γην νχύ^ονμένην ω/.ησαν. 
Die alten Historiker bielten diese eingewanderten Booter fiir 
einen Teil der in Thessalien wobnenden aolischen Bevolkerung, 
vgl. Pausanias X , 8, 4 Θεσσαλίαν γάρ v.ai οντοι (namlich oi
Βοιωτοί) τά αρχαιότερα ω/.ησαν vxti Λίο?*εις τηνινχιντα ενΜ)*οΰντο> 
und diese Ansicht ist auch von den Neueren lange Zeit festge- 
halten worden, bis die zablreichen inscbriftJichen Funde Bootiens 
zu einer Umwandlung derselben notigten. Der Dialekt der boo- 
tiscben Inscbriften ist aus nord-dorischen und aolischen Elementen
zusammengesetzt: nord-doriscb sind besonders die Laute, aolisch 
— d. h. nord-achaiscb — die Formen. Waren mm die einwan- 
demden Booter Aeoler gewesen, so wiirde jede Erklarung fiir die 
nord-dorischen Bestandteile des bootiscben Dialektes fehlen, da 
ja  auch die bootische Grundbevolkerung, die Minyer in Orcho- 
menos und die Kadmeer in Theben, zu den Nord-Achaem ge- 
horte. Ferner weist die Bildung des Namens Βοιω-τός an sich schon 
darauf bin, dass seine Trager Xord-Dorier waren. Das Suflk 
-τός kehrt besonders oil in epirotischen Stammesnamen wieder: 
Θεσπρωτός, Λοεσστός, Καρτατός (vgl. auch die atolischen *Λτιo- 
δωτοί). Nun ist in Nord-Epirus der einzige geographische Name 
zu finden, welcher sich mit dem der Βοιωτοί in Verbindung 
bringen lasst: Boiov hiess ein epirotischer Gebirgszug. Es ist 
deshalb eine wenigstens nahe liegende Vermutung, dass die 
Βοιωτοί urspriinglich am Fusse dieses Gebirges wohnten (wie die 
Τνμφαιοι am Τνμψη , die Οίταιοι am Οίτη) und von hier aus, 
dem Flusslaufe des Peneios folgend, schon in alter Zeit in der west- 
thessalischen Ebene erschienen. Dass sie hier in enge Beziehung 
zu der aolisch-achaischen Bevolkerung traten, ergiebt sich daraus, 
dass der bootische Dialekt einige seltene Bildungen n u r  mit dem 
thessalischen teilt. Diese letztere Tatsache lasst es iibrigens zwei- 
felhaft erscheinen, ob die aolischen Element© des bootischen Dia-
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lektes lediglich auf die Minyer von Orchomenos zunickzufuhren 
sind: es kann entweder bereits in Thessalien eine Mischung des 
bootischen und aolischen Stammes eingetreten sein, so dass bereits 
die aus Thessalien auswandemden Booter einen Mischdialekt 
redeten, oder es konnen beim Einbruch der Thessaler mit den 
Bootem auch Aeoler den Weg nack dem Siiden angetreten und 
sich zusammen mit ihnen in Bootien niedergelassen haben.

Wahrend die achaischen Reiche uni Orchomenos und Theben 
den Bootem erlagen, wurden die thessalischen Achaer von den 
Θ εσ σ α λο ί unterworfen: Herodot V II 176 Θεσσαλοί ηλ&ον εκ 
Θεσπρωτών οίν.ησοντες γην την Λίολίδα. Allein wenn auch die 
achaische Bevolkerung von den Eroberem des Landes zu Pene- 
sten herabgedriickt wurde, so blieb doch in dem weitaus grossten 
Teile Thessaliens der alt-achaische Dialekt rein bestehen, wie wir 
ihn in der kleinasiatischen Aeolis antreffen. Nur die Inschriften 
der Phthiotis sind in einem nord-doriscken Dialekte abgefasst. 
Wahrscheinlich wurde diese Landschaft nachkaltiger und ofter 
— vielleicht auch schon vor dem Einfalle der Θεσσαλοί — von 
nord-dorischen Stammen tiberflutet.

Es ist interessant zu verfolgen, ivie sich die alteste Geschichte 
des nord-achaischen Stammes genau analog der des siid-achaischen 
abspielt. Rein hielt sich das Volkstum beider nur in denjenigen 
Kolonieen, welche unberiihrt von der doriscken Wanderung blie- 
ben, in der kleinasiatischen Aeolis und auf Kypros. Wo aber 
die Dorier auftraten, war es mit der achaischen Herrschaft zu 
Ende. In Thessalien behauptete sich zwar die achaische Sprache 
und in Arkadien auch der achaische Nationalcharakter noch bis 
in spate Zeit. Aber das Schicksal der Achaer war in diesen 
beiden Staaten um nichts beneidenswerter als in denjenigen mittel- 
griechischen imd peloponnesischen Landschaften, in welchen nur 
vereinzelte Reste des alt-ackaischen Dialektes in historischer Zeit 
Zeugnis dafiir ablegten, dass die dorische Herrschaft auf den 
Triimmern einer grossen achaischen Kultur aufgebaut war.

· ·

In der vorstekenden kurzen Ubersicht iiber die Schicksale 
des nord-achaischen Stammes sind bereits diejenigen diei Quellen 
genannt, auf welchen eine Darstellung seines Dialektes beruken 
muss:
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1) der t h e s s a l i s c h e  Dialekt (mit Ausschluss des phthio- 
tischen),

2) der sogenannte a o l i s c h e  Dialekt der kleinasiatischen 
Nordkiiste und der vor ihr gelegenen Inseln Lesbos und Tenedos,

3) der b o o t i s c h e  Dialekt
Da jedoch der b o o t i s c h e  Dialekt, wie das oben bemerkt 

wurde, ein aus dorischen und aolischen Elementen zusammen- 
gesetzter Mischdialekt ist, so hat er nur untergeordneten Wert: 
denn in den meisten Fallen wird sich eine Form desselben erst 
dann als nord-achaische ansetzen lassen, wenn sie uns als solche 
aus anderen Quellen bekannt ist. Da nun der bootische Dialekt 
eben wegen seiner eigentiimlichen Natur als Mischdialekt, am 
Ende des Π Ι. Bandes hinter den nord- und mittel-dorischen 
Dialekten besonders behandelt werden soli, so sind bei der fol- 
genden Darstellung die achiiischen Formen desselben zwar heran- 
gezogen, aber nur kurz besprochen.

Die wichtigste Quelle des t h e s s a l i s c h e n  Dialektes bilden 
die Inschriften: sparlich sind die Bemerkungen der Grammatiker.

Fur den ao l i schen  Dialekt stehen uns — ganz abgesehen 
von den klinstlichen Nachahmungen desselben und den Aeolismen 
der epischen und lyrischen Poesie — drei reiche Quellen zur 
Verfugung: 1) die Inschriften von Lesbos und der gegeniiber- 
liegenden Kiiste, 2) die Fragmente der lesbischen Dichter Alkaios 
und Sappho, 3) die ergiebige, wenn auch versprengte Gramma- 
tiker-Litteratur.

%



Quellen des nord-achaischen Dialektes.

I. Die thessalischen Inschriften·

Zu denjenigen thessalischen Inschriften, welche Fick in der 
Sammlung der griechischen Dialektinschriften Bd. I  (1884) no. 
324—373 und 1278—1333 zusammengestellt und besprochen hat*), 
sind inzwischen mehrere hinzugekommen, welche durch ihr Alter 
und ihren Umfang unsere Kenntnis des thessalischen Dialektes 
wesentlich bereichert haben und uns in den Stand setzen, die 
besonderen Mundarten einzelner St'adte oder Bezirke scharfer als 
bisher zu bestimmen. Es heben sich deutlich von einander ab: 
1) der Dialekt der Ebene um L a r i s s a ,  welcher, wie wir bis 
jetzt annehmen miissen, auch in dem nordlichen Gebirgslande 
Penliaebia gesprochen wurde, 2) der Dialekt des Siidwestens, 
gesprochen in M at ro p o l i s  und K i e r io n ,  3) der Dialekt von 
P h a r s a lo s ,  4) der Dialekt von P h e r a  und dessen Umgebung. 
Die Denkmaler aus dem Westen Thessaliens, aus der am oberen 
Flusslaufe des Peneios zwischen Trikka und Gomphoi gelegenen 
Ebene, sind zu sparlich und zu unbedeutend, um ein Urteil iiber 
den hier gesprochenen Dialekt zu gestatten.

Nach den vier angeflihrten Dialekt - Centren sind die In 
schriften im Folgenden geordnet. Das Datum der Abfassung 
lasst sich nur ftir sehr wenige annahernd bestimmen. So viel ist 
jedenfalls sicher, dass der thessalische Dialekt noch bis in romische 
Zeit ziemlich rein gesprochen wurde.

Diejenigen Grabinschriften, welche nur aus Namen bestehen 
und uns weder Neues noch Wesentliches lehren, glaubte ich 
fortlassen zu diirfen.

*) Im Folgenden Bind die Nummern dieser Sammlung in eckigen 
Klammern hinzugefiigt.



10

Abktirzangen der hfiafiger za erwahnenden L itteratur:

Ahrens de Graecae linguae dialectis I  Π , Gottingen 1839. 1843.
Bezzenb(erger’s) Beitr(age) zur Kunde der indogermanischen 

Sprachen.
Cauer * delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum me- 

morabilium, ed. Π , Lipsiae, 1883.
Leake Travels in Northern Greece vol. I—IV, London, 1835.
Le Bas Voyage archeologique en Grfcce et en Asie mineure, 

partie Π , vol. 2: Inscriptions de la Grece et des lies.
Lolling V II VILL X I Χ Π  =  „Mittheilungen aus Thessalien“, 

enthalten in den Mittheilungen des K. D. Archaeol. In s t zu 
Athen, Bd. VH  V m  X I X II.

Vssing Inscriptiones Graecae ineditae, Hauniae, 1847.

L Das nordliche Gebirgsland.

Mondaia.

Diese tbessalische Stadt ist uns aus drei Inschriften bekannt: 1) aus 
der nachfolgeuden Anfrage der Mondaiaten beim dodonaischen Orakel, 
2) aus einem delphischen Proxenie-Yerzeichnisse (Bull, de corr. hell. ΥΠ 
202), in welchem binter den πρόξενοι aus Gyrton, Larisa und vor den 
πρόξενοι aus Phalanna, Metropolis, Orthoi, Narthakion, Krannon ein 
Proxene aus Mondaia angefuhrt wird: ΕΝΚΟΝΔΑΙΑΤ7ΕΡΔΙΚΚΑΣ »  εν 
(M)ovbalq. Περδίχχας, wie Latischew Mittheil. d. d. arch. Inst. YIIl 881 
richtig geleeen hat, 3) aus einer in Korkyra gefundenen Urkunde, welche 
den Schiedsspruch eines korkyraischen und dyrrachischen Friedensrichters 
in einem Grenzstreite der thessalischen Stadte Azoros und Mondaia ent- 
halt (Samml. griech. Dial.-Inschr. 3205). Die £inwohner von Mondaia 
heissen darin Μονδαιεΐς (in der nachstehenden Inschrift Μονδαιάται). Da 
Azoros im nordlichen Teile der Perrhaebia lag, so ist damit auch die 
Lage von Mondaia ungefahr bestimmt.
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1, [1557]. Bleitafelchen mit einer Anfrage an das Orakel, gefunden 
bei den Ausgrabungen zu Dodona. Carapanos Dodone et ses ruines, 
pi. XXXIV no. 3. Die richtige Lesung und Deutung der Insehrift gab 
Prellwitz de dial. These, p. 8 und Bezzenb. Beitr. XIV 298. Schrift: die 
gewdbnliche, doch schon C =  o.

4 i  Νάωι καί Jiw vai C 
ετζικοιναται Μον[δ]αιατάν τό κοινόν τζερ το(ί) (άρ-) 
-γύρροι τας Θέμιστο(ς)· αί ά(ν)εκτ[6~\ν εστι τα Θέμι- 
-(σ)τι vjxi βέλτιον έ(ς)κιχρέμεν.

Ζ. 2. ΜΟΝ.ΛΙΑΤΑΝ: Μον[δ]αιατάν Fick. — ΓΕΡΤΟΝ: περ το(Σ) [dp-] 
γνρροι Prellwitz =  att. περί τον αργυρίου. — 3. ΘΕΜΙΟΤΟΙ: Θέμιστο(ς) 
Prellwitz, ebenso in Zeile 4 ΕΙΚΙΧΡΕΜΕΝ: ε[ς)κιχρέμεν Prellwitz. Bei
echneller und enger Schrift wurde das a =  C leicht einer einfachen Hasta 
=  I ahnlich. — AIEKT..N. Zwischen τ und v kann nur ein Buchstabe 
fehlen. Da in den ubrigen Orakelinschriften (meist dorischen Dialektes) 
die Formel αμεινον καί βέλτιον stehend ist, so vermutete Prellwitz an dieser 
Stelle d(/we)(*'*')[o]v =  att. αμεινον. Allein die von Carapanos gegebene Le
sung ist fur die Mitte der Zeilen im ubrigen so tadellos, dass eine Ande- 
rung von IEKT in MENN zu gewaltsam erscheint. ά{γ)εκτ\ό\ν „angangig, 
geziemend" ist, namentlich in der Verbindung mit ουκ, inProsa und Poesie 
verbreitet. Die Verbindung eines Positives mit einem Komparative, welche 
an eich nichts Befremdendes hat (vgl. Kilhner Gr. Gr. 2 II 23, Anm. 2), 
ist in diesem Falle noch daraus leicht zu erklaren, dass die beiden Pra- 
dikate ανεκτόν und βέλτιον durch εοτι τα Θέμιστι getrennt sind: βέλτιον 
folgt gleichsam ale Nachtrag. — 4. YTI: Θέμι-(σ)τι Prellwitz. εςκιχρέμεν 
iet ein regelrechter Infinitiv zu ες-κίχρημι =  εκ-δανείζω, Stamm χρη- in 
χρήματα, Kurzform χρε· in χρέ-ος „Schuld“ .

■

Π. Die Dbene urn Larissa.
(Gyrton, Phalanna, Larissa, Atrax, Krannon).

1. Gyrton,
an der Stelle dee heutigen Dorfes Tatarli (vgl. Leake III 882 ff.), ostlich

von Turnawo.

2. [1828]. Weisser Marmorblock, am Chan dee Dorfee Tatarli ein- 
gemauert. Lolling VIII 112 f. no. 2. Schrift: AP.

[..................... Παρμ']ενιο(ν)ν[€ίθΐ'])
Κα(λ)λΙτετνοι Βονμουνείοι,
Φιλάγρον Μενεσταίοι.
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Ζ. 2 ΚΑΜΛΙ der Stein. Lolling vermntet Βον(δ)οννείοι nach Βούδανv 
65m , vgl. jedoch den aus der Phthiotis belegten Monatenamen Βώμιος 
Samml. 1448a, 1449, 1450,. — 3. Statt Φιλάγρου will Lolling Φΰάγροι 
lesen. Indessen sind Genetive auf -ov neben solcben anf aucb in der 
Inschrift 6 belegt: Τηλεφονt , ΣιμύλονΙΒ.

3. [368]. Gefunden in Tatarli von Leake III 361, pi. XXXI no. 147. 
Le Bae II 1291. CIO . 1767. Pick Bezzenb. Beitr. V 19. Catur* no.420. 
Schrift: ΑΜΠ.

^7r)x)vvi Τεμττείτα 
Λίσχνλϊς Σατίροι 

ε?*εν&έρια.
Ιλενΰέρια ,,Dank far erlangte Freiheit" Fick, vgl. σωτήρια „Dank fur 

Errettung".

4. ,,Έξ Ικτνπου χάρτινου και αντιγράφου αχοσταλεντος μοι πάνν φιλοτί- 
μως &τό τον φίλον καβηγητον τον εν Λαοίσση Γυμνασίου, 'Ηλιάδου Βεζάνον“ζ 
ohne Angabe des Fundortes herausgegeben von Μυλωνάς in der Ephem. 
arch. 1884, p. 221—222. Prelltoilz Bezzenb. Beitr. XIV 301. Es liegt 
nabe, die ΑΙαχν/ας Σατνοοι dieser Inschrift mit der Stifterin des vorigen 
Weibgescbenkes zu identificieren. Schrift: ΑΜΣ.

Αρτέμιό t Je).q>ivia
ΛιαχνλΙς Σατίροι κόρα, γννά Φιλοξε-
-νίόα \4μονμείτοι )*ειτορενσανσα.

2 . Phalanna,
an der Stelle des hentigen Tarnawo.

a. O f f e n t l ic l ie  T J r k u n d e n .

5. Marmorplatte, im Marz 1884 von Demetriade* in der Kirche dee 
Hag. Nikolaos zu Turnawo bei einer Ausbesserung derselben gefanden. 
Epbemerie arch. 1884, p. 223 f. Prelltoilz Bezzenb. Beitr. XIV 300 f. Der 
Stein ist auf beiden Seiten beschrieben: auf der Ruckeeite sind nar 5
Bachstaben, auf der Vorderseite die 
Zeilen erhalten:

1 N O M O t
A I K E T Ο N
C A N T O N  
K I S C A Λ 1

5 t  t  K E T A 0
KO I N A X jg

folgenden 11 στοιχηδόν gesetzten

Νόμος.
Τφ ρ

Ρασστών 
‘/ας JraXi- 
-σσκητεζι] 
κοινά χΟ*]
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Ε Μ A Τ A Ε »
0 Ν Κ A 1 Α I
Δ Τ Ν A Ε ■ I
1 A Π Π Ε I I

2̂  ί τ ο 1 m m

-ηματα !'[%-] . 
-ων καί (μ)[τβ 
δννάτι(τ)[α-]
-L άτιτζε\ίθ^]
[_-ά]ι τώ ι . .

Ζ. 1—9 von Demetriades erganzt. — 10. άππε[ΐσαι] ν. Wilamowitz Index 
lect. Gott. 1885/86 p. 15 und Prellwitz a. a. 0. Ob δννάεται (Prellwitz) 
oder δννάηται zu lesen ist, bleibt unentschieden. Ebenso kann man in 
Z. 11 mit v. Wilamowitz τοΐ[ς] oder mit Prellwitz τώι [κοινώι] erganzen.

6. [1329]. Marmorplatte, gefunden auf dem tiirkiseken Friedhof 
von Kasaklar, eine Stunde ostlich von Turnawo. Lolling VIII 101—107. 
Zeit der Abfassung: n a c k  der Scklackt bei Kynoskephala, dureh welche 
die einzelnen Stamme von der macedoniscken Herrschaft frei wurden, und 
vo r der Griindung des jiingeren ionischen Bundes. Schrift: AP.

Architrav der Frontseite:
Φίλονν Φίλοννος, I Παρμένων Παρμενίωνος.

Linke Schmalseite: Front:
1 [Σάτ]νρο[ς] *Λγα&ά τύχα· λειτορενον-

Φιλί7Ζ7εοι, -τος τοί *Λακ\λ]ατειοί ΐΛντιμά-
Ενδαμο- -χον Φιλιουνεί[ο]ι, ταγενόντουν
-ς * 1 * 3 * 5 * * * * 10 * * * * 15 * * * * 20Έχναίοι, Ενάργοι Ενα[ρ]χείοι,

5 Ιάστοκρά- Κρατεραίον Π[α]υσανιαίον}
-τεις Στρατί 7C7tov Λ(α\κρατι τεττείον,
-Ti7C7C0i, Κλεολάοι Ιτίν[τ]ικρατείοι,
Σόφονν Νικίας ιΗρακ[λε]ιδαίοι,
K)Jov- <ΐ7τ7τοκράτεις Ί[7τ](7ε)οκ)*εαίοι,

10 -νος, [Ε\νρυλόχον Προ(ντ)αγοραίον
Μελθ7τοώς [Φ]α)κχνναίουν [ά] ττόλις εδον-
Πολν/Μαν- -κε Περραιβοϊς κ[αί) ζίολθ7εεσ-
-ος> -ον καί Λίνιάνεσ\ο\ι καί *Ayai-
*Λττο)Χο- -οϊς καί Μαγνείτε[ο]ον καί τόΐς

15 -δονρου ες τάν Φαλανναιάν 7εολι~
Ιάγάϋον- -τείαν τοϊς 7τοκγραψαμένοις
-νος, καί δοκιμασΟεντεσσν κατ
Ννκανδρ[ί-] [τον] νόμον* Νικάνο(ρ)\ι] Χείμα(ς), Σ - Ενδαμος
-δαςΝνκί[α,] [-αμί](γ)ον Χαίροννος, ζίιοδονρου Πολυοτράτοι,

20 ΐ4γά(&)[ονν] ^Λτεοϊ\^οδουροι 'Εττεονίκον ΚΑΙΧΑ Ενρέας
ΐ4γά(0)[ονν-\ . . . .  / M O e j, [Σ]αμίχον ’Λ εολλο- ΙάΟαναγόραιος, 
[~ος}....... ] \-δονροι\, (Ε)υ[ρυν]όμου Θερσιταίον, [Σ]άτνρος

Reckte Schmalseite: 
Ταρονλα 
Τηλέφον, 
(Λ)αμαρμένον 
\κ]αί 'Λντΐ7εάτρου 
'ίανοικκαίονς, 
Ιάστοκράτεν 
Πει&ολάον, 
*Ερμία
*Ηρακλενδαίον, 
Χριοίμου 
Jiovvvoov, 
Πέμτετον 
Ιάκίον,
Θρασύλαος 
Σιμύλον, 
Λιμένα(ρ)χος 
‘Υττερβίοι,
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. δα(μ)......

. αο ' ..........
25 η λ ............

α( ...........
7 ΐ .................

30

34

........ / ΐ4όαίοι, Ααΐον Σονσιοτρα-
[-τιτΓττε]ίθν, 'Λντίβν.ουνι Αανχναί- 
[-ον, — ]α 'Ayye?<oi, Κ)*εοδάμον
[....... ]τα vxti Πο?^μον[ν]ι Σονττά-
[-τροι, Ααμο]ξενον Ενάρχοι, EevovJJa 
[ . . . .  άρ]χοι, Σονττάτρον Φιλοντ(αί~)
[-ον,........ ]Ιΐασιξένοι, Πετ(\ϊ)[α])*ο[ν...]
[....... , K)*]iovvi Ιϋ^άρχοι, Πνρρ[....]
[.........., Ιΐ)οσειδίππονΠανσ[α]ν[......]
[...,......7nr]jTO'/£crraor, Ενρνμ(ά)[χον]
[.......... ,] Μελάντα Τ ιμοξ^ν ............. ]
[.................... ] or Με)^ά){ντα,........... .]

(.Α)νσάνδροι, 
ΙΙαρμενίουν 
Ενάρχοι,
*Α ντίπατρ- 
-ος Νιν,άδαι-
-°ς , t
ΝινΑνουρ 
Εντιμοι, 
]T)i)jovv 
Μενίτττζοι, 
[Α]ιόν(ν)ν[σος]

F r o n t :  Ζ. 1. Zu Μίτορενοντος vgl. lenορενσαναα 4 , und die Glosse 
Ιείτορες · ιερειαι Hesych. Der Stamm von )ίειτωρ ist λειτ-: λιτ·, Μτή „Bitte“, 
Χίοσομαι „flehen". — 6. ΛΛΚΡΑΤ. — 10. ΡΡΟιΓΑ. — 15. Dittenberger 
Index scbol. Hal. 1885/86 ubersetzt die Worte „filiis muliernm Phalan- 
naearam (ex patribus peregrinie genitis)". Richtiger erganzt Fick zn ες 
tar Φαλανναιάν dem Sinne nacb χωμάν. — 18. ANOIgfXAIMAz.. — 19. 
. .  . ΛΟΤ. — 20/21. Fick liest xal Χα[ιρεδ](ά)μο\ν\. Da jedoch der Vater- 
name sonst niebt feblt (s. aneb die Bemerk. znr reebten Schmalseite), nnd 
ausserdem die Liicke hinter MO nacb Lolling’e Abbildnng bequem fur 3 
Buchstaben ausreicht, so kann z. B. auch xal Χα[ρία *Ε]{μ)μό[νοι] , vgl. 
boot. Έμμονος Samml. N  791c 5, oder an zweiter Stelle unter der Voraus- 
setzung, dase die Grosse der Liicke bei Lolling nicht ganz genau wieder- 
gegeben ist, einer der zahlreicben Genetive auf -μοννος erganzt werden, 
z. B. [7Y]^o[t»'of], [Δά]μο\ννος] u. a. — 22. — 23. -o](u) Άδαΐον
Lolling, vgl. den maced. Namen Άδαΐος. Richter vielleicbt . . .  .]β Δαιοι. — 
24. Am Anfange fehlen mindestens 5 Buchstaben. — 29. PETOg^AO.

R e c b t e  S c h m a l s e i t e :  Die Fonnen ΤηΜφον Z. 2 und Σιμν)Μν 
Z. 15 fasst Fick ale Dative. Indessen wurden wir damit nicht nur vier 
Ttotirai ohne Vaternamen erbalten: in Z. 1 Ταρονλα und in Z. 2 ΤψΛφον, 
in Z. 14 θρασνλαος und in Z. 15 Σιμνλον, sondern es ware auch der Dativ 
Σιμνλον in Z. 15 deshalb befremdlich, weil mit Z. 14 die Ersetzung des 
Datives durch den Nominativ begonnen hat. Wenn die Fonnen Τηλεφον 
und Σψύλον niebt versebrieben eind, so lasst sich zu ihrer Rechtferti- 
gung die Inscbrift 2 (aus Gyrton) beranziehen, in welcber obenfalls Ge
netive auf -oi und -ov neben cinander liegen. — δ. 7αυσ<- zu Ιανω „ruhen". 
Kabe liegt allerdings die Vermutung (Ν)ανσιχχα(οις, von Νανσίχχας =  
Νανσιχράτης. — 16. ΛΙΜΕΝΑΧΟΙ. — 23. «ΥΣ. — 33. ΙΟΝ11^.

L i n k e  S c h m a l s e i t c .  Ζ. 3/4. Da auf beiden Schmalseiten mehr- 
facb die Silbe -ος, aber nie die Endang -ς allein in die nachste Zeile ge- 
setzt ist, so will Prellwitz de dial. These, p. δ Ενδαμο[ς] | Σεχναΐοι lesen. 
Doch feblt cine Deutung dee letzteren Namens. Έχνας wurde aus 9Εχένας
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oder Έχίνας verkurzt sein. — 15. Der Dativ ΆποΜ.οδονρον an Stelle des 
Nominatives ist aufiaUig: sollte er verschrieben oder verlesen sein?

7. Marmorplatte, gefnnden anf dem Kirehhofe zn Kaeaklar, eine 
Stnnde ostlich von Turnawo. Lolling VUI 107. Zn der von Fich gege- 
benen Lesnng lieferten Nachtrage Prellwitz de dial. These, p. 5 nnd in 
Bezzenb. Beitr. XIV BOO, v. Wilamowitz Index schol. Gott. 1885/86. — Der 
Inhalt der drei ersten grosser gescbriebenen Zeilen ist nicht mit Sicher- 
heit zn bestimmen. Fur die Erganzung des anf beiden Seiten verstum- 
melten Dekretes ist die Tatsache wicbtig, dass die 7 letzten vollstandigen 
Zeilen je  28—30 Bucbstaben enthalten. Scbrift: A.

Die Anzabl der in den Lucken untergegangenen Bucbstaben ist an- 
nahernd durch Sterne wiedergegeben.

1 ........................A τάν χονραν τ ά ν ..............
....................... Ο* ΝΑ**ΕΡΑΝΤΟΙΠΙΛΚ
............................ τουν (σ)οντει(ρ)ί[ουν.]

\Λ ειτ ορε]ύοντος τοί *Λσγλαπί[οΐ\
5 ............... ΙΛ* Ιάγελαείοι, μεινός

^Ιπποδρο](μ)ίοι τροτ/Αδι * εδοξε άγο- 
[-ρα, πάρ μα] οι πί^είονες τουν πολιταν  
\Λ Ϊ  κε ν,ις] εν τα τοί Π?*οντονΐΌς yjxi 
fτας Φερσεφό](ν)νας [χ]ονρα τα (ν.)ειμέ[νά]

10 \ποτ τον ΐ4στύ»]άπιον υμΙ δειμενε επιχο[ν-]
\-ρίου ........... ]ΛASTI ενοΓλοδομείσονν
........................ Λ * , * το οίκοδόμειμα ΕI
........................-^Γ**Φ0ΔΙ,  ονστε σνμφα(ν)[έ-']
[-S εμμεν διε]ν.ι (μ)[εΐ ιδ]δία χούρα εστί.

1 5 ..................... Γ"ΡΙ***Ι του βελλομένου
..................... ΑΙΙ**ΝΑ** ΙΟΥΝ Α Κ Α Ι* ΙΛ .
....................ΛΙΛ£****Ν* ΤΑΟΙΤΕ(Ι?)ΜΕΝ
........................ΕΛ I IΑ τα λοιπά τά πολ . . .
..............................τό[ν] ετάξαιν οι [*ταγ-]

20 [-οί] μεινος έκαστοι ο(ι>)α)*ον. Λ Ϊ  [κε κις]
[βέλ)*ειτ]αι τουν εποιν.οδομ[ει]νχ)ντουν α- 
[-7τ/](μ)[εν] (τ)οϊ εποικίοι, άπίτου λαβουν το
[. . . . τ\ουν πυϊ&νν Γ A I ...........................
. . . .  ΛΟ£ΤΑΝΚΕΤΑ*ΝΤΑΝ**ΤΙ...............

25 [. . . . ε](£ε)/κοιτα ομόσαντες κα(κκ)α<ό- 
[ -ντον * τ]δ μά λοιπ[δ)ν οί[κό]δόμειμα r [ o i r ]
[9εοΰ]ν ε[μμ~]εν' αΐ {μ)ά κε κις κατασπάσει}
[αξία %θ]ε[ι]μ[<*τα’] (άπ)πεισάτου τον #ε[οίλ]
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[Τ ο ]  μ ά  [επ ι]μ έλ[ει]μ α  γενέσ&αι [τοϊς]
3 0  [τα γο ίς  τ}οΊς π ερ  0 i )jo)juov Ε ιμε[νειον]

[ol:£ κε τ]όνε το  ψ ά ψ ιο μ α  όνγραφέν  [er]
[σ τάλλα»’ λι]& ίαν τε& εϊ εν το τέμε[νος το]
[τοι] Π ?Α ντοιτο$ καί τά ς  Φερσεγο(ν)[νας] , 
Ν Ο * Ζ * * * Ε Ι  και ά δ ιεσ α γε ιμ ενα  χ ο ν -  

35 [-ρ]α , α  [ιερά ε](σ)π ro7 WjyvTOvvog, και σ ν μ -  
[-ψ ανε]ς  ει ττά ιτ(ε)σσι, 4ιεκι μει io r i  ά  χοο- 
[-ρα] (ιτ)οι εΓπ ](ο ίκ )ο ι. Κ α ι οι τα γο ί οίκονομείσαν- 
[-re ]g  τα  εν ro t  ψ α φ ίσ μ α η  ό ιεσ α φ ει-  
[-μένα] καί τά ν  όαπάναν τάν εσσομέ[ν-]

40  -α»' l r  τε τάν κίοναν  και τβτ όνγρύ[φ-]
[-αι*] δ ό ντις  α π ό  τάν κοινοί’ πο&όδονν 
και & ίμενοι εν δα πά να  τά  π δ λ ι  α&ον- 
-ο ι εστονσαν καί άνεν&ννοι κατά  π α ν -  
- τα  τ ρ ό π ο ν  νπαρχετον  μ ά  το  ομοιον  

45  και τοΊς εμπροσ& εν ένοι κοδομεικόν- 
-τεσ σ ι τονν  π ο λ ιτά ν  επ ο ίκ ιο ν  εν τά  ό ι-  
-εσ α φ ειμ ένα  χονρα.

Ζ. 2. \1]εράγ oder [x]eoar Fick. — 3. ΓΟΥΤΕ III. Wahrscheinlich ist 
teovr zu erganzen, vgl. Soph. Elekt. 280 (Dind.) χορονς ΐοτηοι και μήλο- 
σφαγεΐ ϋεοΐσιr εμμην ίρά τοις οωτηαιοις. — 4. Zu erganzen nach Inschrift 
6 j. — 6. MOI: erganzt von Fick. — 7. Von mir erganzt, stag =s τζαρήσαν. 
In der von Fick vorgeschlagenen Erganzung εδοξε άγο[ρά τελεία] ot ττλΜονες 
erscheint mir das Anakoluth zu hart. — 9. ΛΕΙΜΕ{|: von mir erganzt. 
Dass am Anfange der Zeile der Name der Pbersephona geetanden hat, 
wird durch Zeile 33 bewiesen. Fraglich bleibt es nur, ob die Reste YNA* 
in Z. 9 und ΦΕΡ^ΕΦΟΝ in Z. 33 zu Φεροεφοννας oder zu Φεροεφόννας 
zusammenzusetzen sind. Die erstere Form liegt der tberlieferung nach 
am nacbsten, wahrend sicb Φεροεφόννα aus dem thessalischen Dialekte 
(nach στά/Jxx, τζό'/ΐις, Δαμμάτοιος u. a.) leichter erklaren lasst. — 10. δειμενε 
iet vorlaufig nicht gedeutet. — 11. Wahrscheinlich stand am Anfange ein 
Konjunktiv suf abhangig von einem in Z. 8 zu erganzenden ef κε
w ·  — 13. {y](c)r[ga)(p{&a)i PreUwitz Bezzenb. Beitr. XIV 300 „auf dem 
οίκοδόμεζμα (Z. 12) musste eine Angabe gescbrieben sein, aus welcher 
ersichtlich ware, daee der Grund und Boden nicht Privatbesitz, sondern 
Tempelland war". — 14. . .  ΚΙΔ****ΔΙΑ: erganzt von PreUwitz de dial. 
These, p. 5. Zu [ίδ]δία vgl. καϋ* ίδδίαν aus Krannon no. 54„ . Weniger 
glucklich erganzte v. WUamowitz p. 14 \μέο]φοδι ονστε σνμφα(ν)[ες εστι, διε]χι 
δ[αμο](ο)ία χονρα ίστί. — 20. ΟΙΙλΛΟΝ. — 20/21 von mir erganzt. — 22. 
Λ||~ΟΙ: ά[πί](μ)[ετ] (τ)οΓ ist nach dem folgenden άπίτου zu erganzen. — 
25. ΓΙΙΚΟ. Wie aus dem Gegensatze in Z. 26 ff. bervorgeht, muss in Z.25 
die Bestimmung enthalten gewesen sein, dass das vom Besitzer verlassene
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Gebaude (Z. 22 ff.) niedergelegt werden solle. Daher habe ich KA1IAIO 
zu χα(κκ)αιό[νχον] vervollstandigt. — 2δ/26. τ[ουν] ε|/ι^]εν PreUicitz. —
27. ΑΙΛΙΑ. — 28. E*M** \ΙΓΕΙ. v. Wilamowitz und PreUicitz suckten am An- 
fange von Z. 28 das Objekt ζα κατασκάβει und erganzten [οικοδόμ]ε[ι]μ[α]. 
Doch wurde die Wiederholung dieses kurz vorhergehenden Nomens unge- 
wohnlich sein. Dazu kommt, dass (άπ)πεισάτον ein Objekt verlangt und 
die von t*. Wilamowitz vorgeschlagene Erganzung des Anfanges der nachsten 
Zeile: [το xiμα]μα, [«at] μέλ[ειμα\ γε%’έσϋαι wegen des in dieser Wendung 
ungebrauchlichen μέλημα (statt επιμέλημα) schwerlich das Richtige trifft. — 
Die Erganzung der Zeiien 30—33 ergibt sick aus dem Zusammenhange. 
Tiber ΦΕΡ*ΕΦΟΝ|§ s. die Bemerkung zu Z. 9. — 34. Ftck erganzt [ε]ν ο[υ] 
(ε)[ντε&]εΖ „in welches (namlich das ιράφισμα) auch das bezeichnete Grund- 
etuck aufgenommen werden soil". Doch erregt nicht nur der Konjunktiv 
ohne κε Bedenken, sondern es fehlt auch eine Konjunktion oder ein Pro
nomen, von welchem das folgende σνμφανες ει abhangen konnte: denn 
mit τεϋέΐ in Zeile 32 lasst es sich nicht gleichstellen. Vielleicht ist zu 
lesen: (δι) $  [*](c) [δειλά] ε ϊ κτλ. „wodurcli (namlich durch Aufstellung der 
<jrd)J.a mit dem ψάφισμα) sowohl das bezeichnete Land (d. h. derUmfang 
desselben) kenntlich als auch jedermann offenbar sein solle, dass es nicht 
einem Privatmanne gehore". — 35 erganzt von Fick. — 37. ΓΟΙΕ*ΟΙ: auf 
dem Steine stand, wie PreUicitz erkannt ha t, TCIENOI oder ΤΟΙΕΠΟΙ, 
von dem Steinroetzen fur ΕΝΟΙΙΌΙ oder EPOIKOI verschrieben. Da neben 
ενοικοδομεΙσοννΛΙ, ένοικοδομεικόντεσσι ^  in gleicker Bedeutung εποικοδομει- 
x 0vxovvi t , Inolxiov M liegen, so steht die Wahl zwischen ενοίκοι und 
εποίκοι frei.

8. [370]. Sandstein, an der Nordseite der Kirche Hag. Trias in 
Turnawo eingemauert. Lolling VII 223 no. 1 (mit Abbildung), dazu ein 
Nachtrag Lotting VIII 386. Cauer* no. 418.

50k  fc-STAkA^N £“ΘΕΚΕΤΑΙΘΕΜΙ 55 Tl 
. .. ς *0(ρε)στά(δ)α όνε&ηχε ται Θίμιαατι,

Die Buchstaben 2 —4, 8 und 10—14 sind am Kopfe beschadigt. 
ΛΌ[ρε)στά{δ)α Lolling.

t 9. [1331]. Weisse Marmorplatte, eingemauert im Heiligsten der
fc Klosterkirche dee Hag. Athanasios in Turnawo. Fraglich, ob naoh Pba- 

lanna gehorig. Lolling VIII 110. Schrift AP.

b . W e i l  l i n s c b r i f t e n .

i
?

Λάματρι y.al Κόρα 
Μέλινο a Έπιγένεια τελείονμα

τελε Ιον μα „als Erfullung eines Geliibdes".
H offm ann, die griooh&’lien DinfoktO’ II. 2
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10. Stele aue weissem Mannor, oben unvollstandig, im Museum zu 
Tarnawo. Wilhelm Mittbeil. dee arch. Inst. Athen XV 316 f. no. 47. Das 
Alphabet ist bereits das ionische: von alteren Buchstaben wird noch 
C =  β  in Z. 10 verwendet. Die Franennamen sind von den Patrony- 
micis meistens dnrch : getrennt.

1 [ Φ ι).](αγ)όρα : J ..................
[Λ~]αμονίγχι : J .....................
[J~]oqvmU q : Θ ε(μ)[ισ το  . . . .]
[Λ ί]ικρα  Jauoa[& eveia]  

δ  ['O y.vuTtiag : )Ισο(δ)[σμεια]
[Κ ]).ειτά  : Κ ινέ[α ια ]
Κ ρ α τε ισ ις  : Φ ερε [ . . . . ]
Ν εό(λ)α  i  Τ ιμονν[ειά]
Τ ιμ ο /^ ά ζ ε ια  : 'Λ γα & ον£ \ΐίά )

10 Σ α τνρα  Γασανό(ρ)ίό[αια]
Φ ιλ ίτιτζα  : Φ ρννι(χ)ε[ιά]
Σ ι  μ α  Π ετΰά)*εια  
(ζ/)α μα [ρ]£τα  : Κ ννίτττζεια  
£Ε]ξαί& α Κ ρατεράεια .

Ζ. 1. ΛιΟΡΑ. — 3 erganzt von Wilhelm. — δ ICO A. — 6 erganzt 
von Wilhelm. — 8. ΝΈΟΛΑ: Νεόκλ)α Wilhelm. Dabinter eine Rasnr. — 
10. ΑΝΔΙΙΔ. — 11. NIJ§<E: ΦρννΙ{χ)ε[ιά\ Wilhelm. Diese Lesung ist rich- 
tig, wenn die Lucke wirklich auf eine Rasar dee Steinmetzen zaruckgeht. 
So net Φρννί[σ](κ)εια. — 13. \AMA§§ETA — 14. Am Anfang fehlt nor e in  
Bachstabe.

11. [1330]. Weisser Marmorblock, jetzt Trager eines der Narthex- 
Pilaster der Phaneromeni-Kirche in Tnrnawo. Lotting V III110. Schrift: ΑΣΡ.

[l^T\Hara Πολιάόι oi ττολίαρχοζ ονέ- 
-ΒείΥχχν άρχιττολιαρχέντος 
ŷio/.a).a7cιοόοίροι Αιαχιναίοι ·
Πολνγνοντος Σιμμιαιο(ς),

5 yA(r/xt}jU7iiόδονρος Ξενολάοι,
Ενβίοτος Έτειγόνοι,
ΈπινίΥΑς Πανσανίαιος.

Ζ. 4. CIMMIAIOI ist ein durcb die Genetive ΑΙοχιναίοι, ΣενοΧάοι and 
*Εηιγόνοι hervorgenifener Febler des Steinmetzen. 12 *

12. [372]. „A plain quadrangular block of white marble, in the
court which surrounds the episcopal church and palace*1 Leake III 856 
pi. XXXI no. 146 (darnach im CIG. 1766). Nach L t Bat Π 1294, dem
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Center* no. 417 folgt, soil die Inschrift aus „Metropolis de Pelasgiotide" 
etammen, eine Angabe, welche offenbar nur auf den missverstandenen 
Worten Leake's auf pi. XXXI „At Turnavo — at the Metropolis (d. h. 
bei dem Wohnhause des Metropoliten)" berubt. Fick Bezzenb. Beitr. V 19. 
Scbrift nacb Leake: ΑΘΤΤΣ (bei Le Bas ΑΘ).

IdnXovvi Κερδ[ο]ίου Εονσίπατρος 
Πολεμαρχί όαιος 6 θντας

ονέθειγ,ε Ιερομναμονεί- 
-σας υμΙ άρχιόανχΐ’αφορείσας.

Ζ. 1. ΚΕΡΔ.ΙΟΤ, vgl. Κερδοίοι 16 ο ^ .

c. Grrabmscloriffceii.
13. [371]. Stele aus weissem Marmor, jetzt Treppenstufe vor dem 

Hauee des fruberen Kadi von Turnawo, Seriph Effendi. Die Breitseite ent- 
halt ein Relief („reprcsentant un soldat arme d’un large bouclier rond“); 
von welcbem aber jetzt in Folge der Vermauerung des Steines nichts 
mehr zu seben ist. Die Inscbrift stebt auf der Scbmalseite; links vor den 
Zeilen 2 und 3 feblt nichts. Heuzey Mont Olympe p. 484 no. 47 (danach 
bei Rahl IGA. no. 328). Genauer gelesen von Lolling VII 223 f. (auf der 
Tafel no. 2). Fick Bezzenb. Beitr. V 19. Caucr3 no. 419.

AiAiEOA/V
ΕΑ*Ι»ΑΜΟ*Γ1Λ| |*πΕΟΟ>νΕΟ*ΕΠΑΧ 
ΟΙΑΡΕΟΑΛΈΑΜΓΓ' M(W f0A/V0CEn A>0>

Ρασίόαμος πα[Τ]ς Πειθώ veto g ετο ŷ'C[(DQ-]
-οι άπε(θ)ανε αριστ(εν)ων (Γ)ό(ν)νο(ι)ς επαρω(γ)[ός.]

Ζ. 1. Lolling vennutet α[.Ύ]ε(#)αΐ'[ε]. Heuzey las ΑΔ ,ΕΟΑ. — 2. Zu 
Ρασίδαμος vgl. boot. Faoiag Sam ml. 418 7, Ραοάν\δρω] 470 3B/89. — n |§ 0 (W  
Lolling, ΡΕΘΟΝ Jieuzey. — EPAC Heuzey, *Αζ[ώρ\οι Lolling. — 3. Heuzey 
las $ΠΟΝΤΟΑΛ/*Ε1ΙΑΔΟφ. Fur Lolling's επ' άροτρ[α?] vermutete bereits 
Fick επαρω{γ)\ός\, vgl. λ 498 ού γάρ εγών επαρωγός, und Euripides Hek. 164 
που τις ϋεών η δαίμων νφν επαρωγός; Wenn die von mir vorgescblngene 
Lesung Γσννο{ής riebtig ist, so geborte Vasidamos einer Mannscbaft an. 
welcbe die Burger von Phalanna der im Kampfe mit Azoros liegenden 
Nachbarstadt Gonnoi zu Hulfe eandten. 14

14. Blaue Marmorplatte, im Heiligsten der Klosterkircbo des Hag 
Athanasios bei Tumawo. Lolling VIII 123, no. 48. Scbrift: A*.

(Πρα)ξις j 'Λνδρομάχεια. 
n ι\Ξ: organzt von LoUing.

2*

■ f  .*
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15. Die folgenden 3 Grabinschriften (auf weissem Marmor) befinden 
sieh in Kasaklar bei Turnawo.

In Privatbausern. Lolling XII 354 no. 127 and 128. Schrift: APS.
a. Γδργιππος.
b. Λεινίας Jiovvaiov.

Auf einem turk. Friedhof, westl. von Kasaklar. Lolling XII 356 
no. 185. Schrift: AS.

c. Μνασίας.

3. Larissa.

a. c3ffentliclie XTrkunden.

16. [345]. Platte aus blaulichem Marmor, von Lolling auf dem sud- 
licben Kirchhofe Larisa’s gefunden. Lolling VII 61 ff. (abgebildet auf 
Beilage 1—8). Ausfuhrlich ist die In9chrift besprocben von Robert Her
mes XVII 467 ff. und Fick Bezzenb. Beitr. VII 277 ff. Cauer2 no. 409. 
Die Resultate einer Revision der Inschrift durch Lolling veroffentlichte 
Robert Hermes XVIII 318. Einige Buebstaben, welehe der Steinmetz an- 
fangs ausgelassen batte, wurden von ihm selbst nacbher fiber den Zeilen 
nachgetragen: sie eind in dem folgenden Texte in halbe Klammern Γ 1 
gesetzt. Schrift: ΑΡΞ. Zeit der Abfassung: da der erste Brief Philipps 
(Z. 8—9) im Jahre 219, der zweite (Z. 26—89) im Jahre 214 gesandt 
wurde, so ist das ganze Aktenstuck kurz nach 214 aufgezeichnet.

1 [Ταγ]ευόντονν Ιάναγκίπποι Π ετΰαλείοι, ’Λριστονόοι Εννο-
-μείοι, ’Επιγένεος 3Ιασονείοι, Ενδίκ(ο){ι\

2 \1άδ]{μ)μαντείθΐ, Αλεξία Κλεαρχείοι, γνμνασιαρχένιος Ιάλεύα
Λαμοσ$ενείοι * Φ ίλιπποι τοι βασι)*εϊος επιστολάν α-

3 [~π]νστέλλαντος ποτ τδς ταγοςν.αί τάνπόλιντάν νπογεγραμμέναν·

*Βασι?*εύς Φ ίλιππος Λαρισαί-
4 -ων τοϊς ταγοϊς και τηι πδλει χαίρειν. Πετράΐος και Λνάγκ-

-υζπος και 'Λριστόνους, ως άπδ της πρεσβείας εγένοντο,
5 ενεφάνιζόν μοι, οτι και η νμετέρα πόλις διά τους πολέμους

προσδειται πλεόνων οίκητών ¥ως αν ούν και έτί-
6 -ρους έπινοησωμεν άξιους του παρ υμιν πολιτεύματος, επι

τον παρόντος κρίνω ψηφίοασ&αι υμάς, όπως τοις κατοι-
7 -κονσιν παρ ύμΐν Θεσσαλών η των άλλων *Ελλήνων δο&ηι πολι

τ ε ία  . τούτου γάρ συντελεσ&έντος καί συνμεινάν-
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8 -των πάντων όιά τά φιλάν&ρωπα πέπεισμαι ετερά τε πολλά
των χρησίμων εσεσ&αι καί έμοί καί τηι πόλει, καί τ ψ

9 χώραν μάλλον εξεργασΰήσεσΰαι * έτους β' 'Υπερβερεταίου κα «,

ψαφιξαμένας τάς πάλιος ψάφισμα
10 το νποχεχραμμίνον »Πανάμμοι τά έκτα h z  ίκάδι σννκλειτος

γενομένας, άγορανομέντονν τονν ταχουν πάν-
11 -τονν, Φίλιπποι τοϊ βασιλεϊος γράμματα πέμίραντος ποτ τός

ταγός καί τάν πόλιν, δ(\έλκι ΙΙετραϊος καί 'Λνάγκιππος και
12 ^ριστόνοος, ονς άτ τάς 7ζρεισβ\είλας εγένον&ο, ενεφανίσσοεν

αυτόν, 7ζόκκι και ά άμμέονν 7ζόλις διε τός ιυολέμος πο-
13 -τεδεετο 7τλειόνουν τονν κατοικεισόντονν · μέσποδί κε ονν

και ετέρος επινοείσονμεν άξιος τοϊ 7ΐαρ άμμε
14 7ζολιτενματος, ετ τοϊ 7εαρεόντος κρεννέμεν ψαφιξάα&ειν

άμμε, ο(ν)ς κε τοϊς κατοικεντεσσι 7ΐαρ άμμε JIsr#[a-]
15 -λονν και τονν άλλονν ‘Ελϊλίάνονν δο&εϊ ά 7ζολιτεία — τοίνεος

γάρ σνντελεσΰέντος και σννμεννάντονν 7ζάν-
16 -τονν διε τά ψιλάνΟρον7ζα 7ζε7ζείστειν αλλα τε 7Ζθλλά τον\

χρείαίμονν εασεσΟειν και ε(α)ντον και τά 7ζολι και
17 τάν χονραν μάλλον εξεργασϋ'εισέσϋειν —, εψαφιστει τά τζολιτεία

Ίΐραααεμεν 7ζερ τονννεονν, και τά ό βα-
18 -σιλευς εγραψε, καί τοϊς κατοικεντεσσι 7ζαρ αμμέ Γίετ&αλονν 

* καί τονν άλλονν ‘ΐΙλΜινονν δεδόσ&ειν τάν 7ζολι-
19 -τείαν καί αντοϊς καί εςγόνοις καί τά λοιτζά τίμ ια  ν7ζαρχέμεν,

αντοϊς 7ζάνζα, οσσαιζερ Λασαίοις, φυλάς ελομε-
20 -νοις έκαστον, 7ζοίας κε β/λλειτει * το μά ψαφισμα τόνε κνρρον

εμϊμλεν υμ7ζ 7ζαντός χρόνοι καί τός ταμίας εςδό-
21 -μεν όνγρόψειν αυτό εν στάλλας λιίϊίας δίας καί τά ονόματα

τονν 7ζολιτογραφει&έντουν καί κατ&εμεν
22 τάμ μεν ϊαν εν το ιερόν τοϊ 'Λνζλοννος τοϊ Κερδοίοι, τάμ μά

αλλαν εν τάν άκρθ7ζολιν καί τάν όνάλαν, κίς κε γι-
23 ννειτει, ίν τάνε δόμεν«, καί ύστερον Φιλίπ,7ζοι τοϊ βασιλεϊος

ε7ζιστολάν άλλαν ά7ζνστελλαντος 7Ζοτ
24 τός ταγός καί τάν τζόλιν, ταγενόντονν ίΛριστονόοι Εννομείοι,

Ενδικοι ΐΛδαμαντείοι, 'Λλεξί?ζ7ΐοι f1?Ζ7ζολοχείοι,
25 3Ετζιγενεος 3Ίασονείοι, Ννμεινίοι Μνασιαίοι, γνμνασιαρχεντος

Τιμουνίδα Τιμοννιδαίοι τάν ΐ)7ζογεγραμμ/.νΓαΊν · 26

26 »Βασιλεύς Φίλΐ7Ζ7ζος Λαρισαίων τοϊς ταγοϊς καί τηι πόλει
χαίρειν. ΠννΌανομαι τους 7ζολιτογραφηϋέντας κατά
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27 την παρ εμον ετηστολην γ,αι το ψήφισμα το νμέτερον καί
αναγραφέντας εις τάς στηλας ε/./.ε/.ολάφ&αι · εϊ-

28 -7ΐερ ονν έγεγόνει τούτο, ηστοχη/.εισαν οι σννβονλενσαντες
νμίν Υ.αΙ του συμφέροντος τηι πατρίδι

29 καί της Ιμης /.ρίσεως * ότι γάρ πάντων ν.αλλιστόν εστιν ώς
π)<ειστων μετεχόντων του 7τολιτευματος

30 την τε τνόλιν Ισχνειν γ,αι την χώραν μη, ώσπερ νυν, αισχρώς
χερσενεσ&αι, νομίζω μεν ονδ3 υμών ού&ενα Γαΐν άν-

31 -τειπεϊν, εξεστι δέ γ,αι τους λοιπούς τους ταϊς δμοίαις πολιτο-
-γραφίαις χρωμένους ϊϊεωρεΊν, ων ν.αί οι cΡωμαΊ-

32 -οι είσιν, οΐ /.αι τους ol/.έτας, όταν ελευΰερώσιοσιν, προσδεχο-
-μενοι εϊς το 7ΐολίτευμα γ.αι των αρχείων με-

33 [-ταδι](δ)όντες γ.αι δια του τοιοίτον τρόπον ον μόνον την Ιδίαν
πατρίδα έπηυξτγ.ασιν, άλλα γ.αι άποι/.ία(ς) σχεδόν

34 [εις εβ~\(δ)ομηγ.οντα τόττονς iv.7tε7τόμφασινΛ π?£ή]ν ετι γε καί νυν
παρα/.αλώ υμάς άφιλοτίμως ττροσελ&έίν

35 [προς το] προτ/μα Υ.α\ τους μεν Υ.ε/.ρι μένους υπό των πολιτών
ατεο/.αταστησαι εισς την πολιτείαν, εΐ δέ

36 [τινες αϊ]νην.εστόν τι Ίΐεπράχασιν είσς την βασιλείαν η την πόλιν
η οι άλλην τινα αιτίαν μη άξιοι εισιν

37 [μετέχ]ειι· της στηλης ταυ της, περί τούτων την νπέρ&εσιν
ποιησασ&αι, εως άν εγώ έπιστρέψας από της

38 [στρα](τ)είας όια/.ουσω* τοΊς μέντον Υ.ατηγορεϊν τόντων
μέλλονσιν προεΐ7εατε, όπως μη φανώσιν δια (ςρ)[ι-]

39 [~λο\τ)ιμίαν τούτο 7ΐοιονντες% έτους ζ  Γορπιαίου ι γ \ ,

ψαφιξαμένας τάς 7τόλιος ψάφισμα το νπογε-
40 [-γ](ρ)αμμένον' *Θεμιστίοι τα νστερομειννία, άγορανομέντος

1'Λλεξίπ?ιοι 7τερ ιεροιν, >Αλεξΐ7€7ΐοι λέξα[ν~]
41 (-τ)ος, εψάφιστειτά πολιτεία, οσσονν μεν εφανγρέν(&)ειν κ,ινες

τουν Γπε^πολιτογραφειμένουν, τός ταγός έ(γ)γρό(ψ)[αν-]
42 -τας εν λεύν.ουμα ες&έμεν αυτός εν τον λιμένα, τον[ν μ]ά λοιπουν

τουν ττε πολιτογραφεί μένουν γ.ατ τάν έπισ{τ)[ο~]
43 -λάν τοΊ βασι?Μος τα ονυματα καί τάς έιτιστολάς τοί βασιλείος

γ.αι τά ψαφίσματα το τε υ7τ(π)ρό [τ]άς γενομενο(ν)
44 καί τό τάμ(ο)ν ογγράψαντας εν στάλλας λι&ίας δίας Υ.ατ&έμεν

τάν μεν ΐαν εν τον ναόν τοί 'Λπλουνος τοϊ Κερδοίοι,
45 τάν δέ άλλον εν τάν ά:/.ρ07τολιν εν τον ναόν τας 'Λέϊάνας καί

τάν ονάλαν τάν έν τόνε γινυμέναν (τός)
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46 τός ταμίας όόμεν άτ τάν γ.οινάν πο9οδονν, το μά χράφισμα
τόνε ν.νρρον εμμεν ν.απ παντός χρόνοι«* οι Ίτεπολιτο-

47 -γραφειμένοι ν.άτ τε τάς Ιττιστολάς τοί βαοιλειος υμΙ κατ τα
ιβαφίσματα τάς πόλιος*

48 Σ α μ ο δράκες: Ά ργ^τττος Καλλιφονντειος.
Κ ρ α ν ν ο ν ν ιο ι: Αγεισίνοος Ανν.ίνειος, Φάλα-

49 -Ύ,ρος Σιμίαιος: Σιμίας Φαλάν.ρειος: Ανοιας Φιλο/.λείος: 'Έτζι-
-ν.ράτεις ΈπικρατΙόαιος: ΑννΛνος Πολίταιος: Α γις  Μενά[ν-'}

50 -δρειος: Παρμενίσ/.ος Σονοιττολίειος:(Ετπόστρατος Αικαιοκρά-
-τειος: 'Αντίγονος Κρατεισιμάχειος: Αι/.αιο/,ράτεις

51 Μ ου. . τίνειος: Σνχονν Αντιγόνειος: Πολίτικος Σιμμιοννειος:
3Αρχαιο/,ρότεις 'ϊπ7τοστράτειος: Βοΐσκος Φιλολαειος:

52 Κλεδνδας Ενδάμειος: Θεόδυτος Ενδάμειος: Αασ&ένεις
Μενούνειος: Μένουν Αασ&ένειος: Ααμον.ράτεις Πολύ-

53 γν(ον)τειος: Αλκίνοος Φιλοφείρειος: Νειλενς Πιτοίναιος:
cίερομνάμονν Πολνγνοντειος: "Οτιλοννος Πι*ϊοννε\ι-]

54 -ος: Νικόλαος \Αγεισίαιος: Στράτονν Αγεισίαι ος: Αντί γίνεις
Α μφία ιος: Αννατος Μαχίνειος: Πάμιρι'λος Ε\μοννειο[ςί]

55 Χαίονν Πιίϊοννειος: Αντιγένεις Σονοιβίειος: Ιίετ&αλος Πολί-
-ταιος: Θέροονν Νι/.οδράμειος: Σονσΐ7ΐ7ΐος Μενον-

56 -νειος: Μενίο/.ος Μενούνειος: Κίμονν Αρειγοννειος: .2ου-
-στρατος Αρειγοννειος: ΑννΛνος Ενδάμειος: Φιλίνος

57 Φιλομείλειος: Αεογίνας Στασοίη·ειος: Στάσονν A ικαιοκράτεις
Αεσχίναιοι: Αντιφάνεις Κοροννειος: Αρισ[το-~\

58 -(ράνεις Κοροννειος: Νικίας Αρχελάει ος: ΦρννοςΑριοτοιράνειος:
Αρίσταρχος Αριστοφάνειος: Ανάξα(ρ)[χ]ος Μενύλειος:

59 Πάντιος Ξένον νειος: Ενβίοτος Κοπβίδαιος: Μελά μ 7ΐρίας
Κθ7ΐβίδαιος: Αρναίος Ιϊαρμενιοννειος: Επίγονος Μιν.Ιναιος:

60 Θερσέας Πεναλίαιος: Πεταλίας Θερσέαιος: ΑγαΟοκλέας Βονλι-
-οννειος: Ατϋόνειτος Αγαΰον.λέαιος: Ααμόνιν.ος Βονλι-

61 -οννειος: Σιμμίας Τιμογένειος: Παρμενίο/.ος Ιϊαρμενιοννειος:
Νίν.ονν Νι/,όρραιος: Σον(τ)[ά]δας Παρμενί-

62 -σκειος: Αέονν Παρμενί σκειος: *Ρόδιος Νικίρραιος: Νικόρρας
4Ραδίειος: Φείδουν Αινέαιος: Κό . . ος Ανκίνειος: Μ[7-]

63 -{τ)ον7τος Αεοντομένειος: Αν/Λνος Αν/.ειος: Παρμενείδας Σίμ-
-μειος: Μεννέας Σίμμειος: [ W σ] κ λα7Π ά δ ας Α ν-

64 -δρειμο[ν]νειος: ΑνδρείμοννΑσν.λα7ΐιάδαιος: Ααμοιράνεις Φι-
-λοπόταιος: Μενέδαμος Αριστον.ράτειος: Πάίς Α ρι-

65 -στοκράτειος: Α  ικαιοκράτεις Φιλάγρειος: Α  ικαιοκράτεις Παρ-
-μενίσκειος: Πολύ ξένος Αρχίνειος: Αντίμαχος
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66 Φ ιλίππειος: Φίλιππος Μένανδρος IΛηιμάγειοι: Φάίχτκρος
'ΑρχελΛειος: Λ γείσ ίππος Παρμενίσκειος: Φερετκράτει[ς]

67 'Λγειοίαιος: Κ)*6μαχος Λγεισίαιος: Σιμνλος Βονδαιος: Evdv-
-δαμος Βον&αιος: Πρόγονος Λινίτειος: Θεόδοτος Λ ε-

68 -όντειος: Ενδοξος Σονοιγένειος: "ΛγΊΜος'Οπίτοννειος: Λεούνδας
'Λ^εξεηδρειος: Στράτιος Στασοννειος: 3Ιένονν

69 Γ?Μνκίαιος: Όρέοτας Γ)χη~κίαιος: _1Ιε).άν$ιος ’Λνδρομάχειος:
Μόνιμος 'Λνδρομάχειος: Θρασιμείδεις Ιάνδρομάχειος: Νι-

70 -κόσ ίππος Πετραίειος: ΕυβολΊνος Πετραίειος: Πεταίΐας Τιμο-
-γίνειος: 'Επικρατείς 3Ιενεδαμειος: 3ίΛοανδρος Κεφα?χ>ννει-

71 -ος: *Επικρατείς Θεοδοίρειος: Νικοκράτεις Θεόζότειος:* Υβρίστας
Πολνξένειος: Χριστό μάγος Πολνξένειος: Βερέκκας 3Ίάνειος:

72 Έ?.),ανοκρόκεις 'Λγα&οίνειος: Έ πι/^ατίδας Οΐδασς
Κάρειος: Βάν&ιτιπος Νικασίππειος: 'Λγαοικράτεις Ιάγαοι- 
-δάμαιος: Κ)<εο-

73 -ππόλεμος ί^ντιγίνειος: Λναίας'Υβρίσταιος: ^αμόνικος 'Επινί-
-κειος: Λίτόβον)τ)ς Πανσανίαιος: ΐ4ριστομενεις 'Λριστοκρά- 

τειος: 31ενε-
74 -κ)Μόας Σίμμειος: Νίκονν Όναοίμειος: Ιάριοτόμαχος ΜενεκλΜ-

-δαιος: ’Λριστω  οος 'Λριοτομίνειος: Νικαστ/^άτεις 'Επικρά-
-τειος: Φι-

75 -λόξένος Σονκράτειος: Σαμοίτας Πολνλάειος: 3Ινσ'κε?*ος Στρα-
-τιειος: Πολνοτκτος ίΛιτιγίνειος: ΦακαςΚριτο?Μειος: Πανσανί-

76 -at,' καί Λίνος καί Πολναινείδας> Λντόνοος 'Λμηιλόχειος: Ξέ-
-νοννΜαμεδόντειος: ΠολννικοςΙάντινόειος: 'ΕπικρατίδαςΣαι-

77 -τάδαιος: Λαμαίνετος Νικίαιος: Θεροίτας Στρατοννειος: Λ ν -
-κϊνος Πεταλίαιος: 'Λγα&ονν'Ετζικρότειος: 'Λγά$ονν Ι4ρν(β?)-

78 -γαιος: [ein Name nachtraglich getilgt:] 3Επίγονος Μικίναιος:
Φ ίλιππος 31ενοίταιος.

79 Γ νρτον  νιοι: Εν&οινος Λεττίναιος: Φι)χ>δαμος Λεττίναιος:
Βοΐσκος j/αμμάτρειος: ΙΙονλνδά-

80 -μας Νικοννίδαιος: Ί\1νασίμα(γ)ος 31νασίαιος: 'Επικρατείς Λ7-
-κασΐ7Ζ7ζειος\ Φι'λόφειρος 'Λ\·&ρονπ(ν)λειος: Λ ισ χ ί-

81 -λος Ταλοννειος: 'ΛψείδοννyΕπικράτειας: 'ΛριοτοκΜας 'Λριστο-
-δαμειος: Φιλίοκος 1 Ροδί ειος: Παρμονίδας Σον-

82 -οανδρείος: Ευδαμίδας ΠολΓκ)<είτειος\ Idντιγίνεις Φιλοξί\\εΐ\ος\ί\
[Κ~](ριτ)όλαος 'Λριστ ανδρείος: (Λρε)τάβολος Έ π ι-

83 -γένειος: ΐ4πολ?.όδονρος 'Αδ(ρ)ατάδαιος: Φιλόξενος 'Λπολλο-
•δονρειος: Κλ[εοψ]ν{τ)ος Κλεάνδρειοςι Πολ[ίίδος 'Λ}μ[ν$α-~\ 
i-oiv]t[t-]
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84 -ος: ΐ4μν&άονν Πολνΐδειος: 'Λριστομαχος Παρμενίταως: Τάλονν
Λϊσχνλειος: ΝινΑο ίππος Λΐσ(χ)\ν]{λειος: 'Επι)ν.ρά-

85 -τεις 'Λψενδοννείος: Σούσανδρος cΡαδίειος: 'Λγείτονρ Ιάριστο-
- Αχαιός: Μέτουΐοος ΛαμοΒέροειος: J t mAcu[o...................... :]

86 Σαμίας Παρμονίδαιος: Jiovv Γ(α)μίφρειος: νΛ%Άΐππος (Ε)[ί-']
[-ρ^ονΐδαιος: Παρμενίονν Όρέσταιος: Λ ίσγυλος ............

87 Γοννιππος Λΐογν)>ειος: Θανμαστ[ο]ς Ειρονΐδαιος: *'Λρχιπ7ζος
Ιάντανδρειος: Αντίγονος Σονσί7ΐπ{ε)[ιος: .......................... ]

88 -τέω ς: Σατνρος Λαμον.ράτειος\ ΐ4ριατοΆράτεις Πολναινείδαιος:
Κ?>ειτύμαχος ίΑντιγδνειος: *Ε.....................................................

89 ΐ4τ$όνειτος Κριτοφύλειος: ΠονταλοςcΡαδίειος: Λίσγίνας 'Λατ-
-ίπτζεως: 'Λγά&ιπ7Γ.ος 'Aazijtπει[ος:~\ -^ίσχ[ί]λο[ς] 1'Λάζο- 
-Ά?>(εί)[0αιος: .......................Τι μ-]

90 -ογένειος: Σονΐδας y/αΆθννειος: Λάχουν Σονΐδαιος: ΒερβΑΑας
Πεταλίαιος: 'Λλνίδας (Σ ) ...........................................................

9 1  .......... {οίας) Φιλοφείρειος: Σονσιτζπος'Εργίνειος: Θ . . .
9 2  ..............................[Π](ετα?*ί)αιος: Λ(νν1)δας Πανζα~ . . .
9 3  ...................................................................  U .....................

Ζ. 1 . ΑΝΑ||§ΓΚΙ. — 7. Wahrscheinlich ist (ή) πολιτεία zu er-
ganzen. — 14. OSKE. — 16. ΕΥΤΟΥ. — 19. Λ α σ α ίο ις : Pick verweist 
auf die hcsychische Glosse Λ ά σ α ν  την Λάρισαν. — Die Zeilen 33—40 
erganzte Lolling. — 33. ΚΙΑΞΧΕΔ. — 38. ΔΙΑ0|§. Zu μέντον vgl. Cohn 
Hermes XVII 045 0'. — 41. ENOEIN, hernach ΕΙΓΡΑ '||: wahrscheinlich 
also εγγραψ-. -  43. YPI'PO.A*. -  45/46. TO tTO t: (τός) Lolling. — 
52. ΚΛΕΠΝΙΔΑ* Lolling*, ΚΛΕ^ΝΔΑ^ Lolling*. — 54. Μαχίνειος sicher.— 
δδ. POAI||TAIO£: die Liicke, in welcher nach Lolling'2, nur e in  Buchstabe 
Platz hat, ist auf eine Rasur des Steinmetzen zuruekzufiihren, vgl. Zeile 1 
und 86. Es fehlt nichts. -  58. ANAHAlfO*. -  59. ΚΟ^ΒΙΔΑΙΟ* Lol
ling2. — 61. *ΟΥΙ||§ΔΑ£ Lolling1: darnaoh las MeUter Σονΐδας, indem 
er eine Rasur annahm, wie in Z. 1. 55. 86. £OY~W3M^ Lolling2: Σου- 
(τ)[άδα]ς Robert Hermes XVII 470. — 62. KO s Lolling1, Lol
ling2. — 63. IOYPO£. — 72. ^M E IO t: Σ[ί]μειος Lolling und Pick, vgl. 
jedoch ΣΙμμειος in Z. 63 (zweimal) und Z. 74. Σίμειος ist aus Pharsalos 
belegt: 65176. — 77. APYΓ || Lolling *, APYB iRt nach Lolling2 wahrsehein- 
licher. — 78. ΓΑΙΟ* am Anfange ist sicher. — 80. MAKO£ L o l l i n g nach 
Lolling2 dooh wohl ΙΛAXOS. — ΠΓΛΕΙΟ^: vgl. ‘ΛνΟρονπνλα no. 76. — 82.

\Νικ\όλαος Lolling, \Ν]{εικ)όλαος Cauer. Zu der von mir vor- 
geschlagenen Lesung [Κ\(ριτ)όλαος vgl. Κριτόλαος 650ϋ, Κριτολάειος in dieser 
Inechrift Z. 75. — / 1 ~TA: (Αρε)τάβολος Lolling. — 83. ΑΔΙΛΤΑ Lolling\  
ΑΔΡ(?)ΑΤΑ Lolling2. — Υ·0*. — Den Rest der Zeile hat Cauer nach dem 
Anfange der folgendcn erganzt. — 84. ΑΙαχνλειος steht sicher. Dahinter 
lmiKPA. — 85. METO11 \Ot Lolling*: Μετουπος Lolling2. — 86. P g O Y I 
ΔΑΙΟ*: zu erganzen und zu berichtigen nach dem vierten Namen der
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folgenden Zeilc. — OPESTAIf^OC: „die ersten 7 Buchstaben Bind ia Rasar 
an Stellc anderer getreten" Lolling*. Es felilt in der Lucke nichts. — 
87. Ε£ΡΝΙΔ Lolling1, ΕΙΡΟΥΙΔ Lolling* — 89. ΚΛΓΙ — 91. -αίας ist 
richer. — 92. “T * * » A IO * : Λ1'» \M. Λν{χίό'ί]ας Lolling.

17. Fragment einer Platte aus blauem Marroor. Fougere* Bull, de 
coir. hell. XIII 378 no. 1 . Schrift: ΑΟΣ.

1 ...........................]uioi, Α ε[ο ντ .......................................
. . .  a  rco?ug] Ααρισαίονν [εδονχε 5Επιγόνου]
[ΛΥκια/or] νχιτοιν.είουν&ι εν Α[αρίσα ray]
[πο)Ατει]αν ν.ατ τον νόμον τοι{ν) [Ααρισαίονν,]

5 [τό μά ι1>άγι]σμα τόνε ν.νριον εμμεν \yjan τταν-~]
[~τός χρόνοι κ]αί τός τ(α)μι(ας) [εςδόμεν όνγράψειν] 
[αίτό εν yJ]ova ?.[ι&ίαν......................

Am Anfange ist ταγενόντονν mit mehreren Genetiven ausgefallen. — 
Z. 2—4 von mir erganzt nach 65 ,: a πόλις Φαοοα/Jo v r__εδονχε rar πο
λιτείαν, und no. G, Z. 11 IT.: Φα/Mvraiovr ά πόλις εόονχε Περοαιβοις χτλ. . .  
πο)ατείαν. — 3. xarotxtiovrOt steht fur y.arotxrjom ( =  χατοιχονντι, vgl. 
8 am ml. 1334: rdoyxar Ισοπολιτειατ Μολοοοών τό χοινόν Σιμίαι 14πολλωηό rat 
xaroixovrrt εν θεπτiron), οΐχήω und οΐχημι lagen aucb bei den Aolern 
neben einander. — Die Erganzung der Zeilen δ—7 ergibt eich aus den 
Inschriften 16 f0: το μα ψάγιομα τόνε xvogor εμμεν χαπ παντός χρόνοι χαι 
τός ταμίας Ιςόόμεν όνγοαψειν αντό εν ατάλλας λιθίας, und 54u  όνγραφεΐ εν 
κίονα λιϋίν\αν], vgl. auch Inschrift 63„/„ . — 6. Τ/Μ*Λ“\  — 7. 3ΝΑΛ.

18. Weisse Marmorplatte, auf dem Friedbof Kara-Sou (Arnout-Ma- 
• kbali) zu Larissa gefunden, jetzt in der Sammlung dee dortigen Gymna

siums. Fougeres Bull, de eorr. bell. XIII 381 ff. no. 3. Schrift: ΑΘΤΤΣ.

K U .....................................................................................................................
•οι Κ)*εο7νολιείοι [τός γινόμενός τα 7ιο)λ κ α Γ  τον νόμον άργν-]
-ριοι στατεΊρας όε[γ.άπεμ7ΐε....................................................α  φα-]
-μεν(α) απε?^:ι^ερο[ισίλειν α π ό ......................................................... ro g ]

5 γινόμενός τα 7toU ν.ατ τ[όν νόμον αργνριοι στατεΊρας δενάπεμ-] 
πε. Βιόία (Β)ίθνος α φαμέτ{α άτζε)^νίϊερονσίϊειν από . . .  Β ι-]  
-&νείας τός γινόμενός τα π[ο?Λ νχετ τον νόμον αργνριοι στατεΊρας] 
δετνΑπεμπε. ΣονσκρΙλα Μενεδ[όμεια ά] φαμ[ενα άπε?^ν&ε-] 
-ρονσίϊειναποΜενεδάμοι ΛνσοχΎε[ιοι τος γ]ινομένος[ταπόλι ν.ατ] 

10 τον νόμον αργνριοι στατεΊρας δεν.α7τεμπε. Ενφροσννα Α[ιογε·) 
-νεια α ψαμένα άιτειλενίϊερονσΰειν από Λιογενεος Ααμματ[ρι~] 
-είοι τός γινόμενός τα πόλι ν,ατ τον νόμον αργνριοι στατεΊρας δε- 
-νΑπεμπε. 'Ομολονΐοι. Ααζό Θντ(α) ο φόμενος απει?^ν&ερον[σ-]
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-&ειν από Θνττα Λνγ,ινείοι τός γινόμενός τά πόλι Υ,ατ τον 
νόμον αρ-

Ιδ -γνρίοι στατεΐρας δε/.άιεεμπε. c Ώ,άρα Φ&ονείτεια (ά) φαμενα 
απειλευ&ερονσ&ειν ατεό Φ9ονεί(το)ι Λνσανιαίοι τός γινόμενός τα 
πόλι ν,ατ τον νόμον άργνρίοι στατεΐρας δε/,άπεμπε. *Λ#αναιος 
Μολότοι ο φόμενος άπειλεν&ερονσ&ειν από Μολότοι ΦοίνΐΥ,ος 
τός γινόμενός τ(ά) πόλι Υ,ατ τον νόμον άργνρίοι στατεΐρας δε/,α- 

20 -πεμίτε. Στρνμουν Μολότοι [ο] φόμενος άινειλενΰ'ρονσ&ειν από 
Μολότοι τοΐ ΦοίνΐΥ,ος τός γινόμενός τα πόλι Υ,ατ τον νόμον 

άργνρίοι
στατεΐρας όεν.άπεμπε. 'Λλιόδονρος Γίολυξένειος ο φόμενος ά- 
-πειλενΰερονσ&ειν από Πολνξένοι € 4ρμοξενείοι τός γινόμενός 
τα 7τόλι Υ,ατ τον νόμον άργνρίοι στατεΐρας δε/,άπεμπε. Nc/.ά- 

25 -τονρ Μνασέαιος νπέρ 3'Αφροδισίας ΑαΥμαγείας ΤΟΣΕΦ άπει- 
-λεν&ερουσ&ειν από Aat μάγοι Θειρομαγείοι τός γινόμενός τα 
πό?,ι ‘/χιτ τον νόμον άργνρίοι στατεΐρας δεΥ,άτεεμπε. ΣαραΊει- 
-ας Νι/.ίαια α φαμενα απειλεν&ερονσϋειν από ΝΐΥ,ία Λαμιαινε- 
-τείοι τός γ(ι)νομένος τά 7ΐόλι ν.ατ τον νόμον άργνρίοι στατεΐ[ρας] 

30 δεγ,ά?εεμπε. Nr/,όλαος ζ/ιοσν.ονρίόαιος γ,αί υπέρ Αυσι μάγοι 
τοΐ 7ε[αι\βός τός γ(ι)νομενος τά 7εόλ(ε)ι Υ,ατ τον νόμον άργν- 

ρ(ε)ίοι στατεΐ-
-ρας τριάν,οντα. Πιστά Χαριδάμεια ά φαμενα α7ΐειλενϋερονσ- 
-&ειν αττό'Επιμέλειας Ααμματριείας τός γινόμενός τά 7εόλι Υ,α[τ\ 
τον νόμον άργνρίοι στατεΐρας δεν.άπεμ7ΐε. Είσιάς 2ονσνλει{α) 

35 α φαμενα άπελεν&ερονσ&ειν α(7τό) Μενελας Θεομναστείας 
τός γιν[ο-]

-μένος τά 7ΐόλι Υ,ατ τον νόμον άργνρίοι στατεΐρας δε/,άτεεμπε.
IΑφροδισία Ar/,αίεια α φαμενα α7τειλεν&ερονσ&ειν 07εο 2ου- 

σΐΥ,ρα γ«[/-]
-ας Λευν.ιείας τός γινόμενός τά πόλι Υ,ατ τον νόμον άργνρίοι 

στατεΐ
ρας δετ/,άίτεμπε, Παρις Φιλολάειος ό φόμενος απελεν&ερον- 

σ&ειν ά-
40 -πό 'Αρεισια καί Φιλολόοι Φιλολαείουν τός γινόμενός τά πόλι 

Υ,ατ τον νό-
-μον άργνρίοι σ τατεΐρας δε/,α7εεμ7εε, 'ΐπ εεοδρομ ίο ι. Έ λένα  

*Ερμογ[έ-]
-νεια ά φαμενα άπειλεν&ερουσ&ειν από Έρμογενεος τον Λ υ -  
-σιμάχου γ,αί Κλεινοπόλεως της Έρμογένονς τονς γινομένους τά 

44 πόλι Υ,ατ τον νόμον άργνρίοι στατήρας δεγ.07εεμ7εε. ΤΤΡΟΥΚΟΕ
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Ζ. 4. ΜΕΝΑΠΕ — 6. ΡΙΘΥΟΣ — 13. ΘΥΤΛ — 23. ΤΟΣΕΦ scbeint 
eine Abkurzung darzustellen. — 29 und 31. ΓΈΝΟΜΕΝΟΣ ist wohl nur 
verlesen. Zo Z. 31 bemerkt Fougert* „ma copie porte γ ιν ό μ ε ν ό ς — 35. 
AMEN. — Sebr auffallig ist es, dass von Zeile 42 an Formen der κοινή 
eindringen. Dieselben steben wirklicb auf dem Steine, wie aus Fotigeret’ 
Bemerkung auf S. 385 bervorgeht („le lapicide a substitue les formes 
communes aox formes dialectales"). — 44. Προνκο{ς) Fougeree^ also zn 
κρώξ, κρωκός „der Tbautropfen". * 5 * * * * 10

19. Graner Marmor, am Turbe bei der Moschee dee Omer-Bey ein- 
gemauert. Der Stein ist in zwei Teile zerbrochen. Lolling VII 346 f. 
PreUwitz de dial. Thes«. p. 2 no. II. Schrift: ΑΜΠΣ.

a. . (2ο)νλ{)ότε(ι)ς Θ .....................
Μα·4όαμος Idf.....................
λειτορ(ενο)ιτος ’Λ[μφιόά-\
-μοι χεναινετείο\_ι ·]

5 ταύρον πιφ(ε)ιρότλον[τες]
ΐ4μονμε(ι)τος Φύ^οξί[νειος^]
'Ε[χ]έ[?.))Λνν Jai)*e6v[TEiogi\

Μενεδαμος Ά ..................... .
*Λπολ)χ>δονρος Φιλοξ[ένεως1']

10 Κ)*όδαμος Σα(μ)[ίαιος^\
Εΐ'βονλος *Λντ[.............. J
Κόϊντος "Λττιος

b. 13 [Σέ]ξστον νιος,
Ζ. 1. ΚΡΑΤΕΣ. — 3. ΛΕΙΤΟΡΓΟΥΝΤΟΣ: Da derStein boeh vermauertist, 

nnd da LoUing bemerkt, dass er auf die Sicherstellung zweifelhafter Stel- 
len babe verzichten muesen, so mochte icb annehmen, dass ΓΟΥ (statt ETO) 
von ihm verlesen ist. — δ. ΤΤΕΦΙΙΡΑΚΟΓ1 f :  {π)εφ{ε)ιράκον{τες\ Ptellwitz =  att. 
τεΟηρακότες. — 6. ΜΕΤΟΣ: *Αμονμι(ι)τος nacb ΙΑμονμείτοι 4a, vgl. homer. 
άμώμητος. — 7. *Ε\χ\ε[λ]^ονν oder PreUwitz. — 10. ΣΑΙI.

Die Inschrift bezieht sich, wie das LoUing ricbtig bemerkt hat, auf 
das Feet der τανροκαΰαψία.

W e i l i i n e c l i r i f t e n .

20. [1286]. Weisse dunne Marmorplatte mit beechadigter Giebel* 
bekrdnung, in der Sammlung zu Larisa. LoUing ΥΠΙ 112, no. 1. Neu - 
gelesen von DUrrhaeh Bull, de coir. hell. X 435 ff. Die Teilpunkte zwi- 
ecben den einzelnen Worten bat LoUing ubersehen. Schrift: ΑΘΡ*.
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1 ........... ow : το κο- -ιος: cΕρμαίονν: Κνλ[ά- ]
-Lvov: ΕίρακλδΤ 10 -σειος: ^Αντίοχος: M l-

Μδλαν#-
[ϋ](ρ)οναστας: ΙΊαι>ρδ[*-] -ος: Πανσαννίαιος: */- 
-0£: Α ντί μένουν: £ρ[ν-] -άσουν: Αιτ.αίειο[ς: Φ-]

5 -Βιάδαιος: Αΐνετο{_ς:] -δρεκράτδ^ς: Μεν[ού-]
Αντδχειος: ^σζ:ο[κ-] 15 -m o g : Κάλλί7Γ7τ[ος: 2ί-]
[-λ]δθτ§[:] Αντόχειος: *0ρ- [-αλ~]?ΰαιος: Φδρε[κρά-] 
-εσίτας: Πολνστράτε- [-τεις:] Γανρειο[ς: . . .  .]

Ζ. 1. ^ΟΥΙΔΑΟΥΝ Lolling, ΕΘΥΙΔΛΟΥΝ Diirrbach („la premiere lettre 
etait un E et non un *, et la seconde un O; l’estampage confirme cette 
lecture")· Der 6te Buchstabe iet nacb Diirrbach A oder Δ. Dass am 
Anfange ein Genetiv zu euchen iet, steht aueser Zweifel: Prellwitz* Le- 
sung ε&νΐδδονν — att. εϋυϊζον (Bezzenb. Beitr. XIY 300), an welche bereits 
Diirrbach dachte. ist auch sprachlich bedenklich. Dasselbe gilt von Fick's 
Vermutung: ε&υ *Ιδάονν (ε&ν *= ε^νσε „er weihte" no. 81), welche zudem 
einen Divisor zwisclien den beiden Worten voraussetzen muaste. — 3. ” ON 
Lolling, .ION Diirrbach („il manque deux lettres avant 1Ό“): [Π](ρ)ονά- 
οτας Fick. — 5. ΟΙΑΔΑΙ Lolling, ΘΙΑ.ΑΙ Diirrbach. — G. ANTif§X Lolling, 
ANTOX Diirrbach. — 7. IIA*AN Lolling, .EA.AN Diirrbach. 'Αοτο[χ\λ]έας 
Fick. — 7/8. XEI0*0||PE*TA* Lotting, XEIO*:OP||E*ITA* Diirrbach. — 
14. ME**. -  15. ΙΠΠ*** — 16. **AI, PE***. — 17. ****ΓΑΥ nach Lolling.

21. [346]. „Larisae in aedibus archiepiscopi" Vssing no. 21 =  Le Bas 
II no. 1233. Keil Inscript. These, tree p. 4 no. 1. Fick Bezzenb. Beitr. 
V 14 f. Cauer * no. 410. Schrift: ΑΠ.

1 ........................
Α υτ ονόει(ος) 
ονέ&εικε

φ
το(ν) Ποτει(δ)ο[ν-]

5 -νι 7ΐερ τοϊ 7Cα[ι-]
(<ί)[ό](ς) Αυτονοο[ι\

4. ΤΟΝΡΟΤΕΙΛΟ. — 5. Λ.ΖΑΥ. 22

2 2 . [347]. Stele aus Marmor, jetzt im Louvre. Die Inschrift be- 
findet sich unter einem Relief. Heuzey-Daumet Mission archeol. de Macd- 
doine p. 419 no. 188 (vgl. pi. 25 no. 1). Fick Bezzenb. Beitr. V 16, no. 1 1 . 
Cauer* 411. Schrift : ΑΘΟ.

Θεόίς μεγάλοις Java *Ατ&ονείτει(α).
Von Blase Satura philol. 119 f. wurde Ax&ovelteia riohtig als Άφ&ο- 

relxeta gedeutet. Δανά ist contrahiert aus Δανάα.
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23. Basis aus blaulicbem Marmor, von Sauer in einer der Strassen 
von Larisa gefunden. Der Stein war fruher auf einem Friedhofe im Nord- 
Osten der Stadt in ein Turbe vermauert. Als ibn Lolling daselbst ent- 
deckte, war nur die Langseite mit der In9chrift a sicbtbar (Mittbeil. 
VII 238). Die Inechrift b befindet sicb anf der recbten Scbmalseite. 
Wilhelm  Mittbeil. d. d. arch. Instit. A then XV 316 no. 46. Scbrift: AC.

a.
Τολεμάίος
άνέ&ψ&.

b.

Τολεμάίος
Λεόντειος
ονέ&ειχε.

„Beidc Insobriftcn sind στοιχηδόν geordnet; dem T des Namens 
Τολεμάίος ist kein anderer Buchetabe vorher gegangen" Wilhelm. Zur 
Erklarung zog Wilhelm mit Hecbt die ans Pbalanna no. 12 uberlieferten 
Formen ττολίαρχοι, άρχιττολιαρχεντος be ran.

24. ,,Παρα τήι *A. Έ. τώι Σοντιχηι ΓΓαοσάι. Άνεκοινώϋη μοι εν αντι
γράφω^1 Mordtmann 6 fa Κωνσταντινονπόλει ελληνικός φιλολογικός σύλλογος 
1884, S. 8. Scbrift: A-

Μναμοούνα | ονέ&εινΑ.

25. Anf dem Wege zwiechen Larisa nnd Pbalanna gefnnden. Fou- 
cart Bnll. de corr. bell. IX 200 f., no. 1 . Scbrift: ΑΓ*.

• {«>*(«)..................

Προμαχιε[ιος] 
ονε&ειγ.ε.

Z. 1 . . elAcI I: [Π]ειλε· oder [Τ\ειλε- VreUtoitz de dial. Thess. p. 4
no. XII.

26. Kleines Postament aus weissem Marmor, im Haase der Αρετή 
Αημ. ΟΙκονομΙδου bei der Omer-Bey-Moschee zu Larisa. Lolling VII 238. 
Prellwitz de dial. Thess. p. 4 no. II. Scbrift: ^ΜΤΤΣ.

f'Is(v)[dr/.]a στα&μία [εόον'λε]
3Λγα[&1^\ς !^r(#)omr£[/]or,
Ε(ύξ)αμενα τεερ [r]o[i]
[ J7cfid]os Φ ρ ν . . . . . . .

Die Inscbrift bildet ein Disticbon, jede der vier Zeilen enthalt einen 
Halbvers. — Z. 1 . E N ...A : fa[6tx\a Lolling. Aueb favsa ist moglicb. 
Unter den σταύμία baben wir wobl nicht mit Lolling „Waagen41 zu ver-
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stehen, sondern „Postamente“ , deren eines eben die obige Inschrift tragt. — 
2 . Άγα[ϋί]ς Lolling. ATOO. — 3/4. [τ]ο[Γ] [παί<5]ος· Prellicitz. AmSchlusse: 
Φ ΡΎ ® “*νΓ>Ω, welches wahrscheinlich zu Φρυ\νΙ\(ρκ)ο[ί\ zu erganzen ist, 
vgl. ΦρννΙοοχος 65la8. Der gleiehe Name oft auf bootischen Inschriften.

27. [1308], Marmorplinthe, in der Sammlung in Larisa. Lolling 
VIII 112. Sehrift: A.

Λεοντίαν.ος άπελεν&ερονϋ'είς
άπν 2τρατοννος Κοττνψείοι ονέ&εΓ/.[ε~].

28. Bekronung eines Postamentes aus grauem Marmor, Sammlung 
in Larisa. Links fehlt etwa ein Drittel der Inschriftflache. Lolling ΧΠ 
3C2 no. 156. Sehrift: ΑΠΣ.

a· \]Αφροδιτ\α Πανδάμον
................... (λ)£$ Νικοατράτεια.

b. ζίαμματρείας.
Z. 1 von mir erganzt. Die dritte kleiner gesehriebene Zeile gehort 

mit den vorigen nicht zusammen.

31

Weihinechriften fiir den Ποτειδοΰν Παραπαναΐος:

29. [1321]. Weisee Platte mit Giebel, fiber einer Thfir der Ka- 
pelle des Hag. Cbaralampos in Kissabali ( \ZU St. ostl. v. Larisa) einge- 
mauert. Lolling VIII 122, no. 45. Sehrift: ΑΤΤΣ.

Ποτειδονη Π(αρ)απαναίον Jionliag *Λγεισίαιος.
ΤΤΛΙΆ: erganzt von Fick. 30 31

30. [1322]. Fragment einer weissen Marmorplatte. Sammlung in 
Larisa. Lolling VIII 122, no. 46. Sehrift: P.

Ποτειδον(νι) (Πα)[ραπαναίον~\.
Ύ η ,Τ \ :  erganzt von Fick.

Nur der Name im Dialekt gehalten:

31. Marmorbasis, gefunden beim Parekklision des Hag. Athanasioa 
in Larisa. Lolling VII 238. Prellwitz do dial. These, no. IV. Cauei% 
no. 408. Sehrift: A.

(Πβ)[τ]&αλα (2)κορδεία 
άνέ&ηκεν.

I 11 ΟΑΛΑ\Κ: erganzt von Lolling,



c. Gxa'biiiscl lrifben,
■welche ausser dem Namen dee Verstorbenen die Weihung: Έ ρ μ ά ο ν  (oder 
Έ ρ μ α ν ο ν ) χ ϋ ο ν ίο ν  enthalten. Die marmomen Stelen befinden sicb zum 
grossten Teile in der Sammlung za Larisa.

32. [348]. Gefnnden anf einem Kircbhofe im Westen Larisa’s. In 
Umschrift herausgeg. von Le Bas Revue arch. I (1844) p. 315 no. 1 (als 
Fundort ist hier irrtumlich Trieca angegeben). Us ting no. 23. Le Bas 
II 1269. Fick  Bezzenb. Beitr. V 12 no. 1 . Cauer* no. 405. Schrift: AP.

Ποντόλα novm)j£ia ν.όρα 
Τιτνρεια γννά.

(Es folgen zwei Distichen im epischen Dialekte. Darunter:)

*Ερμάον χ$ονίον.

33. [349]. Ebendaselbst gefunden. Le Bas Revue arch. I (1844) 
p. 316 no. 2 (gibt als Fundort irrtumlich Tricca an). Lc Bas II 1243. 
Fick Bezzenb. Beitr. V 13 no. 2 . Cauer* no. 412, 2. Schrift: ΑΘΞ (nach 
Le B a s1 2 * * * 2).

Ιάλεξομενός ΪΛργάλεως.
€Ερμόον χΒονίον.

34. [352 <= 1306]. Bei Ussing no. 25 und Le Bas I I 1249 fehlt die 
erste Zeile: ausserdem geben sie den Anfang des zweiten Namens unvoll- 
standig (. . AN Ussing, A . AN Le Bas). Vollstandig ist die Inschrift her* 
ausgegeben von Lolling VTII 125, n. 56 (Sammlung in Larisa). Schrift: A.

Φι)χ>φειρος 
'Λσάνδρειος. 

cΕρμάον χ&ονίον.

35. [357]. Gefunden auf einem Kircbhofe zu Larisa. Miller Revue 
arch. 1874 p. 161 no. VIII. Fick Bezzenb. Beitr. V 325. Cauer% no. 412, 3.

ΕΥΔΕΞΙΟΣ ΒΑΙΤΗΣ Ενόέξιος Βαΐτ(ει)ς
ΙΤΤΤΤΟΚΡΙΠΕΙΟΣ ΕΥΔΕΞΙΣΙΑΣ Ίπποχρ(άτ)ειος. Ενδεξί(ε)ι(ο)ς.

(Das Folgende unkenntlich. Darunter:)
ΕΡΜΑΙΟΥ ΧΟΟΝΙΟΥ Έρμα(ν)ον χ&ονίον.

Ζ. 1. Βαίτ(α)ς Fick. Er vergleicht boot. ΒητΙδαο Samml. 486 —
2. Statt Fick's 'ΐπτ(οχρί(τ)ειος habe ich , da 'ΐπχόχριτος anf thessaliechen
Steinen noch nicbt belegt ist, das gewohnliche *Ιπποχρ[άτ)ειος vorgezogen,
vgl. Ίπποχράτβιος 65t4.M, [7 φ ο χ ρ α « /ο ν  6 ft, Ίπποχράτεις 60 65 ei. Evds£l-
(s)i(o)? Fick . — 3. 9Ερμα(ν)ον ist nach der folgenden Inschrift zu lesen.
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36. [1300]. Sammlung in Larisa. Lolling V III123, no.47. Schrift: ΑΜΠ.

37. [1307]. Sammlung in Larisa. LollingVIII 115, no. 1 1 . Schrift: 
in Zeile 1 und 4 A, in Zeile 2 und 3 A.

Z 2 \AIN.

38. [356]. Duchesnc-Bayet, Memoire sur une mission a u W n t Athos 
no. 164. Cauera no. 412, 4. Schrift: AP.

Z. 1 . Der Stein hietet klar und deutlich ΓοργΙΧειος (Brief von Mordt· 
mann an Bechtelj. Es ist deshalb die Identitat dieser Inschrift mit
Le Bas II 1245 . . .  ιππο[ς Γο]ργ(ππειος sehr zweifelhaft.

39. [1319]. Sammlung in Larisa. Lolling V III120, no. 85. Schrift: A.

40. [1318]. Sammlung in Larisa. Lolling V III117, no. 18. Schrift: A. 
Untcr einem unleserlichen Namen:

41. Von drei Stelen ist der obere Teil, welcher den Naraen des 
Veretorbenen enthielt, weggebrochen. Zwei befinden sich in der Samm
lung in Larisa (Lolling VIII 116 f., no. 16 und 17 =  Samml 1293 und 
1294, Schrift: A), die dritte im Hause des Kaft4n-Aga, jetzt Artillerie- 
kaseme, in Larisa (Lolling XI 60 no. 50, Schrift: A).

Ποντάλα 
Ιάντιχράτεια. 

cΕρμανον χ&ονίον.

\*Λστό μάγος] Γολλίναι ος, 
[Γο](λ)λίνας 'Λστομάγειος* 
(.Κ)ράτιπ:ιτος Γολλίναιος.

<Ερμάον χ&ονίον.

Ευιπτεος Γοργίλειος 
Γοργονίσ/Μ Φιλοξενιδαία.

1 Ερμάον χ&ονίον.

Νικόλαος 
cΥλάνδρειος.

4Ερμάον χ&ονίον.

*Ερμάον χ&ονιον. 41

'Ερμάον χ&ονι'ον.

Ho f f man n ,  dio grlocblHchon Dialoktn. II. 3
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d. G hpabinsdiriften,
welche nor den Namen des Verstorbenen enthalten.

42. [343 and 344]. Zwei Gr&bsteine mit Beliefs, anf einem tiirki- 
echen Friedhofe zn Larisa gefnnden. Boissevain Mittheil. d. d. arch. Inst. 
VII 78 ff. Mit den Inschriften heliographisch abgebildet in den Mittheil. 
YIII, Tafel II nnd III. Cauer* no. 403 nnd 404.

a. ΓΟΛν-Κΐ/VAIA: CMMI Πολνξεναία ίμμ ί.
b. CEKE>AMO$ Fer/Λδαμος.

Zn Πολνξεναία ist ατάλλα zn erganzen (vgL Lolling VII 223). Das 
erste Element des Namens J?εχέδαμος finden Boissevain p. 79 nnd Fick in 
boot. ΡΗεχα&άμοί Samml. 876 wieder: Fexe- zn Fexa- wie these, διέ zn dte.

43. Weisse M armorplatte, in der Sammlnng zn Larisa. DUrrbach 
Ball, de coir. hell. X 451 no. 12. Genauer gelesen von Lolling XI 125 
no. 69. Schrift: AP*.

Κλεοπάτρα
'Εςπρέπεια.

Ές-nqhtua =  att. Έχ-πρίπεια.

44. [358]. Le Bos II 1248. Fick Bezzenb. Beitr. V 325. Cauer * 
no. 412, 9. Schrift: ΑΘΡΣ.

Πέταλο[ς]
ΘερσοΜχειος.

45. Anf dem Wege zwischen Larisa nnd Phalanna gefnnden. Fou- 
acrt Bnll. de corn hell. IX 200 f. no. 2 . Schrift: A£P.

Ενδίξιος Βνλιππος  
Βνλιάδαιοι.

Daes Βνλιπηος die makedonische Form fur Φίλιπηος sei (Frellwitz de 
dial, these, p. 4 no. XIII), ist mir nicht wahrscheinlich. Das erste Ele
ment des Namene, welches in boot. BvUa Samml. 914 Col IVie wiederkehrt, 
entspricht vermntlich dem gemeingriecbischcn Γυλ-, vgl. Γυλυκτος, Γύλων 
n. a. (Verf. de mixt. Graec. ling. dial. p. 12).

46. Duchesne-Bayet Memoire no. 169. Cauer * no. 412, 11.

Πολνο'/,τος | Λινειος.

47. [359]. Ls Bas II 1246. Cauer * no. 412, 6. Schrift: ΑΣ.

Λνχομείδεις Χαυροι.
Fick vergleicht den Genetiv Χαύρον Samml. 1451 Ct5 ans Lamia in 

der Fhthiotis.

iV
^

W
.'.

l
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48. Die folgenden Grabschriften, welcbe sich auf mannonien Stelen 
in der Sammlung zu Larisa befinden, sind herausgegeben von Lolling 
Vffl p. 113—124, no. 2 -5 3 .

1) S c h r i f t :  A.
a. Ιά γε ισ ίπ ο λ ις . (no. 2 =  Samml. 1287)

b. "Λντοχος. (no. 7 =  Samml. 1289)

c. Ιάοίνιος. (no. 8 =  Samml. 1290)

d. *Λσστόφιλος (no. 10 «  Samml. 1291)
Π αρμονίδειος.

e. Κ ρ α τε ισ ία  ά *Λστο- (no. 29 =  Samml. 1295)
-μ ε ίδ ε ια  γυνά.

f. *Otcovqcc, (no. 38 =  Samml. 1297)

g. Π αν& αείτα. (no. 40 =  Samml. 1298)

h. Πολνστρατος Πολεμοζράτειος (no. 44 =  Samml. 1299) 
Σονσίπολις Πι&οννεια
Σανροκλεία καί Ι4(γ)&ίσάνδρα Πολνατράνειαι.

i. Σονΐδας Σπίν&ειρ (no. 52 =  Samml. 1303) 
Έτην&είρειος Σονίδαιος.

k. Τψασίπολίς 
ίάλεξομένεια

(no. 53 ■  Samml. 1804)

1, Πν&ονν ’Οφρνάδαιος. (no. 50 «  Samml. 1801)

2) S c h r i f t :  A.
m. Ιάμφίδαμος ΐ4μερίαιο$ (no. 4 =  Samml, 1809)

Λαμο'/,ράτεια Λαμοχράνεος,

η. ’Λ ντΙο χο ς  Ιά νη κ ρ ά τεω ς, (no. 6 «  Samml. 1310) 
u4vtmq0 tεις  Ιά νη ό χειο ς ,
**νν[α]  (Λ )ρ ο μ α ία .

Ζ. 3. NNjgAPOM: von mir organzt. Zu dem Namen Αρομας vgl. 
Δρομίσσχος 65181, boot. Δρόμων Sammlung 487. Lolling wollte -vv[/](a) 
'Ρ(ω)μαία leeen.

ο; Λ ν ·Μ ζ IC kevov ηρως χρηστέ (no. 28 =  Samml. 1817)
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ρ. (Θ)αεισν?Λ. (ηο. 22 =  Samml. 1316)
„Vor dem veretummelten Anfangebocbstaben 3 kein weiterer Raum 

frei“ Lolling. Zu Fick’t  Lesung θαεισνλα (&αησ- zu &afioyat) vgl. kypp. 
θατήοανδοος, Verf. Griech. Dial. I 93 und 94 zu den Inscbriften 210 
und 214, and den thessaliscben Namen Παν-ϋαει-τα no. 48g.

q. Πολίαρος (no. 43 =  Samml. 1320)
Κ/^ανδρίδαιος.

r . ΜύχινΒου J a μονί/Μα. (no. 31 =  Samml 351)
Schon fruber herausgegeben von Us ting  no. 24, vgl. Dittenberger

Hermes XIII 395, Fick Bczzenb. Beitr. V 13 no. 4. Cauer9 412, 7.

β. Πέτα)Jug  (no. 41 =  Samml 365)
Πεταλιαια 
χοίρε.

Unvollstandig herausgegeben von Ussing no. 26 (=  L e B a t  I I 1271) 
nnd Duchesne-B ayet Meraoire no. 170.

4. Atrax*
an der Stelle dee heutigen Dories E n tz o c b e ro .

49. [365]. Basis aus weissem Marmor. Heuzey Mont Olympe no. 55. 
Lolling VIII 111 no. 2 . Cauer* no. 407. Scbrift: ΑΘ.

Kvvay'ia
δνί&εΐ'κε.

50. [366]. Danner Marmorbalken, in der Nikolaos - Kapelle zu 
Entzocbero. Heuzey Mont Olympe no. 66. Lolling V III118 no. 25. Cauer * 
no. 406. Scbrift AP.

(Ιπ7ΐθγ1*€0δα[ς]
Γενάειος.

51. [1324]. Weisser Marmor, gefunden bei der Nikolaoe-Kapelle. 
Lolling VIII 1 1 1  no. 1. Scbrift: ΑΠ.

[Σο]νΐδας 
[Π]ολνφρόνειος 
[τ\άν ενχάν τοί πα -  
[~τ]έρος Ποτειδο[ννι].

52. [1326]. Marmorplatte, bei einem der Quellbaaeine neben der 
Hag. Paraekevi des Dories Lutro, *J4 St. sudlich von Alifaka. Lolling 
VIII 120 no. 36. Sohrift: ΑΞ.

jEevoyJJa. *
I
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5. Krannon
lag etwa zwei deutsche Meilen siidlich von Larisa in der Nahe des heuti- 
gen Dorfes H a g i la r  an einer Stelle, welches jetzt Palea-Larissa heisst, 
vgl. Leake NG. I ll 361 ff.

53 und 54. [36lj. Zwei Ehrendekrete auf demselben Steine, in der 
Mauer dee Friedhofes zu Hagilar. Leake ΙΠ 365 f. pi. XXXII no. 149. 
Danach bei Le Bas II 1211 a und b. Ahrens Dial. Π 528 if. Keil in
script. These, tres p. 6 ff. Fiek Bezzenb. Beitr. V 16 f. Cauer2 no. 399 
und 400. Schrift: AOOP£.

53.
1 ...........OSINA, γνμνασια[ρχέντος...............]

...........Μνσ/ελείοι §'(<5)ο[£ε τον κοίνον τάς]
[ιτολιος· επ]ειδε\ι\ <Ιπποδρόμι[ος..............]
[Ααριο]αως διετελεϊ ευεργε[τες το /.οι-]

5 [-νον τ]άς πόλιος, δεδόσ&αι αντ[ον ν,αΐ τοις]
\ες]γόνοις πολιτείαν, ν.αττά[περ τόΐς πολί-\
[-ταις] τοΊς Κραν(ν)ονν(ν)ίοις, νπαρχ[εμεν μά]
[/μ ι τν]ροξενίαν αντον καί [τοις εςγόνοις επι~] 
[-με?*]ει(Β)έϊμεν μά τ[ός ταμίας, ονς κε τόνε]

10 [τό] ψάφισμα ονγραφεϊ εν ν.ίον[α καί τε#-]
[-εϊ ε]ν το ’Λσ/λαπιεΊον, /μ ι (τ)[ο ίν τόνε γε-\
[-νομ]έ[ν]ον δνάλονμα δόμεν [....................... ]
[. . ά]τ τ[άν) y.oivaovv 7tο&όδονν.

Da die Zeilen 2/3, 4/5 und 5/6 naoh dem folgenden Dekrete sicher 
zu erganzen sind, so lasst sich auch fur die iibrigen Zeilen die Anzahl 
der ausgefallenen Buchstaben annahemd bestimmen.

Z. 1 . γνμνααια[ρχεντος] nachlG*. Gegen die von Fiek Bezzenb. Beitr 
VII 254 vorgeechlagene Ergauzung [Βασιλεύοντος τον δείνα J τοις Μακεδ]ό- 
σιν ά' spriclit 1) der Dativ Μακεδόαιν statt des zu envartenden Μακε- 
δόνεσσι. Fick beruft sich darauf, dass bei den Makedonen die κοινή die 
officielle Sprache gewesen eei. Allein das wiirde einen Dativ Μακεδόαιν 
doch nur in einer Urkunde der mnkedoniechen Staatskanzlei, nicht aber 
in einem stadtischcn Proxenie-Dekrete entechuldigen, welches im iibrigen 
vora Einflusse der κοινή vollig frei ist, 2) die Datierung eines Dekretes 
nach dem makedonischen Kouigc und dem Gymnasiarchen. Wir wiirden 
an Stelle dee letzteren vielmebr die Namen der ταγοί oder der ταμίαι er- 
warten. Es ist mir dcshalb wahrscheinlfch, dass die Buchstaben -oatva 
den Kest eines Genetives bilden z. B. [/ίρ]οσίνα (Namen auf -ίνας Rind im 
The88ali8chen sehr baufig). Dieser knnn entweder ale Beamtennnme auf- 
gefasst werden — dann fehlt das Adjektivum Patronymicum, wie z. B. 
auch bei άγορανομέντος Άλεξίπποι 164β, Άλεξίηποι Χίξαντος 1 0 4Ο/4, — oder 
ale Name des Vaters. Freilich ist in Z. 3 das Patronymikon gesetzt·
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Indessen koramt ein derartiger Wechsel auch sonst vor and zw&r auf In- 
schriften, welcbe aus guter Zeit stammen (z. B. no. 6 oft, no. 1 1 ). — 
Z. 2. ΕΛΟ. — 2/3 zu erganzen nach no. 5414. — 4. διε-τελεΐ =  att. dia- 
teU7 nacb PreUxcitz de dial. These, p. 5. — 4/5 zu erganzen nacb no. 5410. 
— 6/6 zu erganzen nacb no. 54 l7/J8. — 6. κατ τα [και τοϊς πολίταις] Ahrens, 
καττά[περ και πολίταις] Fick nach Inscbrift 65 a έδονκε τάν ποϊατείαν, καττά- 
πιρ  Φαροαλίοις. — 7. Κρανουννίοις der Stein, νπαρχ[έμεν μα] zu erganzen 
nacb no. 54ao. — 8. Statt [τοϊς εςγόνοις] ist vielleicht mit Ahrens einfacbes 
[εςγόνοις] zu erganzen. — ElOEl — τ[άν ταμίαν] Fick und Cauer. — 
ονς Fick, ονς κε Cauer nacb 1614 ψαφιξάσ&ειν, ονς χε δοϋεΐ. — 10/11. χίον[α 
και όντεϋεΐ ί]ν Ahrens Fick Cauer. Das Kompositum όντεϋεΐ (fur welches 
der Sinn καττεϋεΐ verlangen wurde, vgl. κατϋέμεν 16ar ist jedenfall9 
durch das Simplex τεϋεΐ zu ersetzen (vgl. 7 gl/fa το ψάφισμα όνγραφεν εν 
στάλ).αν λιϋίαν τε&ει εν τδ τέμενος), zumal da der Raum fur 13 Bucbstaben 
nicbt ausreicbt. Mdglicb bleibt es ubrigens, dass bier die gleiche Formel 
stand wie in no. 64 te: xlov[a καϊ ϋέσϋαι έ]ν. — 11. ΚΑ1Γ. — 11/12 zu er
ganzen nacb no. 54 ae und 16 45. — 13. Zu erganzen nach 7 4| δόντες από τάν 
κοινάν ποϋόδονν und 16 4 5 τάν όνάλαν . .  . τός ταμίας δόμεν άχ τάν κοινάν ποθόδονν.

54.

[Στρατα\γέντος τονν Πε[τ$α)χ>νν]
[Λίοντος] Γίανσανιαίοι Ματροπο)\ίτα9]
[ταγενό]ντονν 2ι)Ανοι ’Λστο[μαχείοι9]
[Φίλ]οννος *Λντιγενείοι9 Γεν[νάοι *Λσ-\

5 [-στον]οείοι9 Γεννάοι Λίσχνλ[είοι, . . . .]
[. . . .  Κ]αλ{λ)ισ(&ε)νείοι9 ταμιε[νόντονν ....]
[. . . .  *Λ]ντιγονείοι9 Φείόοννος Ευ[δοξείοι9]
[........... ]og \Λντιγενείοι λίξαι*το[ςΛ επει-]
[-<Σεί Λί]ονν Πανσανίαιο[ς] Ματροπ[ολίτας]

10 [διενε]λεϊ ευεργετες τδ κοινδν [rag]
[πδλι]ος εν τε τοϊς πρότερο[ν χρδνοις]
[καί ε]ν τά άρχά τά εαυτοί καί κ\οινά τά]
[ττόλι κ](α)ί κα(#’) ι(δδ)ίαν αΐν τον χρείαν [Ιχο-] 
[-m , a$o£]e του κοινού τάς ττόλιος [επat-]

15 [-νέσαι] Λιόντα ίτ  τά ηροανγρέσ[ι9 τάν]
[εχει καί 7τ]οτ τάν τζόλιν καί πο[3* ί'καστον]
[τονν] πολιτάονν, καί Jfid0(a)[^at ανγ-]
[-ον] κ(αί) τοϊς έςγόνοις άτ(έ)[?*ειαν ηάντονν]
[καί] ασυλίαν καί Ισοτιμίαν καί [πάντα]

20 [ra λοι]πά αντον υπαρχέμεν τίμ ια , [οσσα]
[καί] τοϊς λοιποϊς προξένοις, καί [επιμελε-]
[-σΰαι] τα(μ)[ί]αν Φείδοννα Ενδόξει[ον9 olg]
[κε άτ τάς] τονν ταγουν γ%οΰμας [τόνε τδ]
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[ψάφισμ]α ονγραφέί εν κίονα λι(&)ίν[αν]
2 5  \yuxi # ε ](σ # )α [έ ] ακρονν εν τοϊς ιαροντοϊς, [ro ]

[μά ο\νάλονμα το γενομεν ον [εν τάνέ\
[ένγραφέ](μ)εν εν τοϊς λόγοις τά[ς πόλιος\

Ζ. 1. /Ζε[τ#αλο0ν] PreUicitz de dial. These, p. 5. — 6. AAAI^OSN. — 
8—11 nach 53 8/4 erganzt von Ahrens. — 12 ff. και κ[οινά πάντεσσι κ](α)ι 
Fick, Cauer. Die richtige Erganzung και κ[οινά τα πόλι κ](α)ι ergibt sich 
aus einer in der κοινή abgefassten Proxenie-Urkunde aue Larisa (heraus- 
geg. v. Foughres Bull, de corr. hell. XIII 379 f., no. 2), Z. 5 f.: και κοινηι 
τήι n6)jei και κατ ιδίαν τοις χρείαν εχονοι των πολ[ί\τών, und gleich darauf 
βονλόμενος επανξειν και κατά κοινόν μεν την \πό]λιν και τους κ\ατ t]<5/a[v] άξιους 
των πολιτών. — 13. ΚΑοίΛΛΙΑΝ. — 14/15. ετζαινεΐσϋαι Fick Cauer. Der 
aktive Infinitiv επαινέοαι ist das Obliche- — 16 erganzt von Fick. — 17. 
ΔΕΔΟΧ: dc<$d(o)[#cu] Ahrens. — 18. KATOIS. In den drei letzten Zeichen 
ATT wollte Ahrens den Genetiv α(ν)τ[οΐ] erkennen, eine Vermutung, welche 
von Fick und Cauer aufgenommen ist. Allein der in verschiedenen Casi- 
bus auftretenden Formel και αυτός και εκγονοι (oder οί εκγονοι) pflegt der 
Genetiv αύτοϋ nicht hinzugefugt zu werden. Die ατέλεια πάντων ist ein 
Recht, welches den Proxenen liaufig zuerkannt wird. — 21/22. Fiir [επι- 
με^ιΰεΐμεν], welches Ahrens Fick Cauer nach no. 53 9 erganzen, ist nicht 
Raum genug vorhanden. Der Infinitiv des Prasens findet sich nicht selten, 
z. B. boot. [έπί]μέλεσϋαι Samml. 81115/ie, aet. επι[μέ)λεϊοϋαι 1413 2S. — 22. 
TAN. AN: τα{μί)αν Ahrens. — 22/23. ονς κε Cauer, [από τάς] τοϋν ταγονν 
γνούμας Ahrens. — 24 ΛΙοΙΝ. — 25. EOX.AKFoVN: bisher haben die Her- 
ausgeber keinen Lesungsversuch geraacht. Fiir die Deutung des άκρουν 
εν τοΐς ιαροντοϊς „\m geweihten Territorium der Burg" gibt Leake III 
364 einen Anhaltspunkt: ,,. . . some foundations of the walls of the town, 
or more probably of the citadel, may be traced along the edge of a qua
drangular height, called Paleokastro, which is nearly a mile in circum
ference etc." — 26 und 27 von Ahrens erganzt. NEN Leake.

55. [362]. Ein Stein in der Maucr des Friedhofes zu Ilagilar; iiber 
der Inechrift ein Relief des Hermes. Leake III 366, pi. XXXI no. 150. 
Darnach bei he Bas II 1213. Fick Bezzenb. Beitr. V 17. Cauera no. 401.

EPMAo ΧΘΟΝΙΟΥ Έρμόο[ν]  ΧΒονίου.

ΙΠ. Der Westen nbrdlich vom Peneios.

1. Trikka,
an der Stelle dee heutigen T r ik k a la .

56. „Stele funeraire, dans une rue a Pest du bazar" Monceaux Bull, 
de corr. hell. YH 60 no. 1 1 . Schrift: APC.
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'irtrcatqag.

Gehort das zweite Element zu αϊφ-νως, αϊφ-νίδιος α. s. w.: „der 
rossesschnelle" ?

57. [1281 and 1282]. Zwei marmorne Stelen, gefunden auf dem 
kleinen tdrkischen Friedhofe zu Trikkala. Lotting VIII 119 and 120, 
no. 33 and 37. Schrift: ΑΞΡ.

a. M tv u c r r o q  | Π ε ν Ο ά Ϊ Α ίο ς .

b. Ξ ε ν ό λ α ο ς  Ξ έ ν ο ν  ν ε ιο ς .

2. Phayttos.
Dass das moderne Z a rk  os bei der Kalamaki-Enge des Peneios an 

der Stelle einer antiken Ortschaft Namens P h a y t to s  liegt, folgert Lol
ling VIII 125 f. aus einem bei Zarkos gefundenen. in der κοινή abgefassten 
Ehrendekrete, welches ή πόλις ή Φανττιων (Ζ. 23 und 25) einem Gyrtonier 
ausstellt.

58. [1279]. Weiese Marmorplatte, an der Kirehe dee Klosters Hag. 
Joh. Theol. bei Zarkos eingemauert. Lotting VIII 113, no. 1. Schrift: A.

IdfivQtόδας.
Von Prettwitz ζα αγύρτης, μητρ-αγνρτης gestellfc.

59. [1280]. Weiese Marmorplatte, 7* Stunde sudlich von Zarkos 
gefunden bei der alten Ruinenstelle, welche nach dem Kapellchen des 
Hag. Job. Kutzokephalos benannt wird. Lotting VIII 118, no. 26. 
Schrift: API.

'h r  7co σέρα c[o ς] 
fi7t7co7.)Jcn[o g].

Gleiehzeitig herausgegeben von Moneeaux Ball, de corr. hell. VII 
60 no. 12 . Er liest in Z. 2 ΙΡΡΟΚΛΕΙΔ ®  *Ιπποχλε(δ[αιος].

60. Weisser Marmor, an derselben Stelle wie no. 59 gefunden. 
Lotting XII 358 no. 142. Schrift: /M.

Κ λεοτΙμα .......................

61. Weisse Marraorstele, in der Epistasie von Zarkos, in der Nahe 
bei Hag. Nikolaos (Kutzokephalos) gefunden. Lotting XII 357 no. 140. 
Schrift: /ΜΣ.

7Λ ο τ ο λ α ο ν  Θ ι ιρ ε ψ ε ν ε ιο ν ^
[v/y](r) ι / . ρ α τ α ν  Θ ε / ρ ίσ χ ε ια ν .

1
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Ζ. 1 ΑΣΤ, [Άκ]αστόλαον Lolling. Ob am Anfange der ersten* Zeile 
die Beschafienheit dee Steines darauf hinweist, dass zwei Buchstaben 
nntergegangen sind, oder ob Lolling dies nur aus der Lange der zweiten 
Zeile geschloseen hat, ist nicht angegeben.

TV. Der Westeii sudlieh vom Peneios.

1. Matropolis,
nach Leake IV 507 ff. an der Stelle des heutigen etwa eine deutsche Meile 
sudlieh von Kardbitza gelegenen Dories P a le o k a s t r o .

62. [331]. Marmorstele, in einem Privathause des Dorfes Paleo
kastro. Die Inschrift war doppelt so lang, ist dagegen an den Seiten 
vollstandig. Leake IV 509, pi. XLI, no. 219. Danach bei Le Bas II 
no. 1193. Ahrens II 530. Keil inscript. These, tree 12ff. Pick Bezzenb. 
Beitr. V 9. Cotter* no. 414. Schrift: AP.

3ίοννειος,
-νεις Πνρρίναι[ο-]
-ς, ’Λστόμαχος [-/-] 
-αμαινένειος, [W#-] 

δ -όναιος [7I]a/r[jTO-] 
[-v jm o g , [Π α νσ -]  
[-α](ν)/α<; Ευγ.λέ[ί-] 
[-djaiog, yΑνδρο μ [«-] 
[-χο]ς (Θι)ορδότ(εί)ο\$,~\ 

10 [Θρ\ααυας Ευ . . .
. οφιλίνειος, Α {ι-\

-οννσιος Κλιον- 
[-/d]αιος Παρμε[νί-] 
[-οιτ ΤεΧ]ενναιος,

15 ["ΐ]ονν 'Α[ο\νιάδαιος>
(Η)ραν.)*είδας 
[Με]λα*{/ η7ΐ\ει ο 
[Ον]γέλιμος 
*Ερμίαιος,

20 *ΕροτονΜας 
[(Η]ρα/.λείδαι ος, 
[31έ]ννιος 3Ερα . .

Ζ. 1. Audi -ίοννειος moglicb. — 1/2 . ΑΝΤΙΟ: erganzt von Pick. — 
4/5 uaek Ahrens. [ΙΤ]άναιος Pick. — 5,6 nacli Pick. — 7. *Η1ΑΣ: [Παν- 
οα]νίας fiillt die Lucke nicht aus, da am Ende von Z. 6 noch sechs Buch
staben Plalz kahen. — 9. ΓΡ0ΡΔ0ΤΤ0: Θεοςδότειος Ahrens, Θεορδότέως 
Blass Satura philol. p. 124, Θεορδότεος Pick. Θιορδότειος nacli K/.iovt- 
δαιοςiit Έροτοηλίας tb, Alovxa 54 JB (Matropolit). — 10. [Θρ]ασι'α? Keil. Έ(ρ)[γ]“ 
οφιλίνειος sihrens, Εν-οφ(ε)λΙνειος Pick. Beide Erganzungen Cullen die Liicke 
nicht aus. Stand in^dereelben vielleicht cm dreigliedriger Name? — 
13. Παρμε[ν-ονν] Ahrens, ΠαρμΙ[γ-ις] Pick. — 15. A NIA — 16. ΠΡΑΚΛ — 
17. Statt Μελαν[Ιππ]ειος (vgl. Μελάν ίππος 6δ ,4β) ist auch Μελαν[ιόρ\ειος 
moglicb, vgl. λίελαηόρειος βδ,6;<. — 22. Zu Μίννιος vgl. Μεννεας 16 β9, 
Μεννειου 68 7, Μέννεις 6595·
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2. Kierion.
Die Ruinen von Kierion liegen eine Stunde nordlich von dem heuti- 

gen Dorfe S oph  ad es.

6B. Eingemauert in 'd ie  hintere Wand der Kirche von Sophades, 
ziemlich hoch fiber dem Erdboden, mit feinem Moose bedeckt. Fougeres 
Bull, de corr. hell. XIII 400 ff. Schrift: ΑΜΠ.

[Ε τραταγε]ντος τον μ  Πετ&α)χ>νν Π εισσάνδ[ρον]
[ .......... ]ε/οΐ’, ταγενόνχονν ί γ  Κιαρ[ίοι] ΙΌ.ουμιουνο[ς ζ/α-]
[~μμ]ατρείον, Ι4ρτέμοννος Φι?χ)νταίου, Μνασσά [Φ-] 
[-ιλ^τατείον, Βίνασσά Ενανδρείον, ΒΙαχατά [Λαμ-\

5  - αινετείου , Γ εν ια ίο υ  ’Λ /χ ν υ μ ίο ν , μειννός ίΥπε(ρ)ο[ίον1]
[τον]ν τα γονν  τον )j&yov προ& έΐ’τονν π ε ρ ί προξενν ίονν  
[ε<5ο£ε] τα ΐ  π ό λ ι , Βίαάρνχη Λ ε ν ν ίο ν  Π ερπέννα ι *Ρονμαιοι, 
[Μ α]άρλθΐ Γ α ΐο υ  Π ο π ιλ λ ίο ι , Κ οΐντο ι Βίαάρκου Π α χτο μ η ΐο ι ΚΑ 
Κ . .  . . ί'ο/ς, Λευ'Μ οι Π )^α )νονμ (α )ίον  δεδόσ&αι προξειτί[αν]  

10 ( υχχΙ τα ) )χηπά , οσσα γ.αί τοΊς άλ[)χ>ις πρό\ξένο[ις\ ύπ α ρ χο ν . .  
π ά ν τα  vJ(a)v τον νόμον, το  (μά ) ψ ό φ ιο  μ α  (το)ντο  άγγρά(ψα)[ι] 
Ι γ  ν.ίονα λι& ίναν vxti οτάααι εν το ιερόν τον Ε (ι)ρανλίος  
ες τονν τά ς  πόλ?.ιος δαπαναμάτονν .

Ζ. 3/4. Der Name ΦΙλτατος ist auch sonst belegt. — 5. ΝΟΣΙΥΠΕΙΟ: 
*Yns{p)o[iov\ vermutet Foughres auf Grand einer in der κοινή abgefaseten 
Inschrift aus Phalanna (Bull, de corr. hell. XIII 393 ff., no. 16): MHNO.. | 
..ΊΕΡΟΙΟΤ. — 9. ΠΛΛΝΟΥΜΛΙ. — 10. ΙΛ Γ/Λ 0Ι, bemach ΞΕΝΟ. Am 
Schlusse kann man νπάρχονοι oder ύπαρχον τι oder endlich υπάρχοντα lesen. — 
11. TON . ΛΥΑΦΙΣΜΑΥΤΟ. — Die am Ende der Zeile von Fougeres gele- 
senen Buchstaben ΑΓΓΡΑΓΤ laseen sich zwar eher zu άγγράψειν oder άγγρα· 
φέμεν erganzen, jedoch scheint άγγράψαι durch das folgende οτάααι ge- 
fordert zu werden. — 12. ΕΡΑΚΛΙΟΙ ist nach Fougeres sicher.

Zeit der Abfaesung: nach Foughres etwa urn’s Jahr 168 v. Chr. Der 
Strateg Peiesandros ist zwischen 178 und 146 zu setzen, in die erste Zeit 
der Unabhangigkeit des thessalischen Bundes. Ein Marcus Perpenna 
wurde ale „lcgatus senatus" im Jahre 168 nach Illyrien gescbickt (sein 
Sohn war Consul im Jahre 130, sein Enkel im Jahre 92). Bei dem Marcus 
Gaius Popillius denkt Foughres an den Marcus Popillius Laenas, wclcher 
im Jahre 174 ale legatus senatus nach Makedonien ging und im Jahre 
169 als Militartribun oder Legat in demselben Lande weilte.

64. [1333 ** 1559]. Blcitafelchen mit einer Anfrage an das Orakel, 
gefnnden bei den Ausgrabungen zu Dodona. Carapanos Dodone et see 
mines pi. XXXVIII no. 1 . Schrift: APSO.
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V ordereeite:
jΕρονται Κλεοντα(ς) τον 4  ία γ,αι τον 
Λ  ιών αν, α ί έστι αυτΛ προβατενοντι 
οναιον υμΙ ωφέλιμον.

Riickseite:
Περ προβατείας.

Ζ. 1. ΚΛΕ0ΥΤΑ1: der Fehler des Schreibers ist offenbar auf das 
Yorbergehende ερονται zuriickzufuhren. — 3. ΟΝΑΙΟΝ: Hesycb erklart 
οναιον dnrch αρειον.

Fiir tbeesaliechen Ursprung der Inschrift spricbt: 1) derW andel des 
ω in ov, 2) die Form περ =  περί, 3) die Kontraktion you ερωτάει zu έρω
τα*. Die Dorer sagten dafiir ερωτή (aue ερωτάει) oder ερωτει (aus ερωτέει), 
vgl. in den Orakelinschriften: ερωτή Samml. 1565, [ε]περωτή 1585, ερωτει 
1586 1587, επερωτεΐ 1588. Nach K ie r io n  babe ieb die Inscbrift gesetzt, 
weil wir bisber nur in dieser tbeesaliechen Stadt den Lokativ (αΰτοΓ) an 
Stelle des Datives nacbzuweisen imstande sind, vgl. no. 63, Zeile 7—9.

V. An der Grenze der Phthiotis.

1. Pbarsalos,
an der Stelle der keutigen Stadt Ph e re  a la.

a. E in e  6fTeiitlich.e XJrkunde.

65. p26]. Stele aus sebwarzem Marmor, gefunden in der Kircbo 
des vier Kilometer von Phcrsala entfernten Dorfes Rhizi. Jleuzey Annu- 
aire do l’aeeociation pour 1’encouragement des etudes Grecques en France, 
3e annee, 1869, p. 114 if. (mit einer Tafel). Wiederabgedruckt bei Heu- 
zey-Daamet Mission arckeol. dc Macedoine, Text p. 425, no. 200. Fick 
Bezzenb. Beitr. V 4 ftV Catier* no. 395. Scbrift: AOloPC.

*Λ[γα&α τνχα'\ cA  πόλις Φαρσαλίονν τοΊς καί ονς εξ άρχας 
σνμπολιτενομένοις καί σνμπο\λ[εμεισάντε]σαι πάνσα προθυμία 

3 εδουκε ταν πολιτείαν Υ,αττάπερ Φαρσαλίοις τοϊς || δ[£ άρχας 
πολ]ιτευομένοις, έδονκαεμ μα εμ Μαν.ουνίαις τας έχομένας τον 
Λονέ(ρ)χου | γα[ς μόραν π?*έ]&ρα εξείκοντα εχάστον του ειβάτα 

5 εχειν πατρονέαν το μ πάντα χρόνον· || Ί\αγενόντουν] Ευμειλίδα



44

Νικασιαίου, Λύκον Λρονπακείου, 30(ιο)?,νκον Μνασιττττείον, 
Λύκου I Φερεκ\ρατ]είον, 'Α ντιιόν  Λυνατείον

Es foIgen in vier nebcneinander stehenden Columuen die Namen:

Col.
7 'Ορόβις Κολυσσταιος 

Φι?χνκράτεις Φιλουνειος 
Χαρι κ)χ[ίς] Φι λογάρει og 

10 Κλεουν Ήρα/,λείόαιος 
Φαλαρίονν Σαρδούνειος 
Κ[ο\λνσσ τας 5Οροβι ει og 
*Λσστάμαχος 'Οροβίειος 
Παρμενί(σ)κος 'Λγαϋούνειog 

15 [31ν\λλίνας Βιρρουνειος 
Βΐρρονν 31νλλίναι og 
Γάλι og ΤΙολ υκ)<είτει og 
JΌνάσιμος Χικ)]ρ(ά\τειος 
Παρμενί σκος Σαρδοννεlog 

20 Καλλί στρατός Ενδόξειος 
Ενδο(ξ)ος Καλλιστράτειος 
Φίλα(γ)ρog Φειόοννειος 
Φαλακρός Ονφελίμειog 
Φά?χικρος ίπποκρατειος 

25 Πει (ίο ας 'Λργοννειος
’Λσσκλαπιάδας Λαμοννειος 
Χραστας Λϊσσγίναιος 
Ενφρόνι ος Μαντι κλείος 
Πίτοινος Αντιόχειας 

30 y Ον τ μ αργός Χαββειος 
Ενκρατί δ ας Χάββει ος

Α.

32 Φιλόνικος Γενναίειος 
Σπυρ άγος Γενναίειος 
Λ  σκέτος Σαβνροννειος 

35 Niyjoμάγος 'Λναξάνδρειος 
\Αγάσσας Μινδνειος 
Καλλικλεας 31ινδνειος 
Φιλίνιχος Παρμενιοννειος 

’Λσσας Λενδί)<ειος 
40 Λενδίλος 'Λσσαιος 

Παυσουν Παυσανίαιος 
Παυσανίας Πανσοννειος 
Νι κίας Φι λοξέ νειος 
Ξενόφαντος Νικίαιος 

45 Φιλόξενος Νικίαιος 
Σπεύδουν ΐ4)χίΰονίκειος 
'ίπποκλεας Σπευδοννειος 
Φιλοντας Σπευδοννειος 
ίΑλεξίμ αχός 'Λλεξι οννει ος 

50 Σουσίχαρμος 'Λλεξιούνειος 
31 ιλτίας Σιμμίαιος 
Σιμμίας Μιλτίαιος 
ίΑπ(εράξεις?) Ύβριλάειος
........................σ χλενειος

5 5 ....................... (γ)ένειος
............................άτειος

Col Β.
57 Ειι[ι^κρατ1νος ΊσμψΊαιος 

Λυσίμαχος Λυσοννειος 
'Αντιγένεις Φιλοξενειος 

60 Κριτόλαος 'Λντιγένειος 
3Εγιππος Ξενοκλεαιος 
J t φίλος Πίρρειος 
Πνΰοκράτεις 'Επιγενειος 
Θεστονρ Νικάνδρειος

82 Σίμουν ίΑριστοννειος 
Βενοκράτεις ’Λριστοννειος 
Φερενι κος Κεφαλοννειος 

85 3Ιαχιος Κεφαλοννειος 
Σο υκρά τει ς Λνσανίαι ος 
7"[ε])τα7ο^ ίΑσάνδρειος 
Ααμο πει (Ιει ς ίΑλεξίειες 
’Λστνλες Στροφόκειος
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65 -^[ν](κ)ο$ (ΐΑ)ργοννειος 
Μένουν 'Αντόχειος 
Τιμόξενος Ξενοτίμειος 
Θίβρονν cΥβρίσσταιος 
Βίρρονν Χορριοννειος 

70 Αντόνοος Μύλ)«ειος 
Λεινίας Λαμοφίλειος 
'Ηραγ.)*είδας Γασστροννειος 
Σιμ low Γασστροννει ος 
Σατνρίονν Νιν.οννειος 

75 Βατ&έν.ας Βασανίειος 
Ααμονν Ευγρονίειος 
ΚαλλΐγΜας Αίσσγίναιος 
'Υβρίσστας Αιν.αίειος 
Ίέρουν Στρατοννειος 

80 Καρίονν *ίππο/,ράτειος 
*1ππΟ’λράτεις Καριοννειος

90 Ενδοξος *Ασοννειος 
Αέονν Καλλιψάνειος 
Γέραιος Καλλιψάνειος 
\'Αριστόφιλος 'Αριστοννειος 
Αρονπνλος Πιτοίδαιος 

95 Μείνεις 'ίοστιαίεος 
'Υβρίστας Ευβοίειος 
Μνασίδαμος 'Εχέμμαιος 
Γενναίος Θεορδότειος 
Φ ίλιππος 'Αντιφάνειος 

100 'Αντκράνεις Φ ιλίππειος 
Φειδίας Αντοβονλειος 
Θεόίριλος 3Επιν,ρατίδαιος 
Βρέχας cΥβρίσταιος 
Πολίτας Ενξενίδαιος 

105 ΕνξειΊδας Πολιταιος 
Σατνρίονν cΥβρίσταιος

107 ”Ονααος Θεοδονρειος 
Θεόδονρος 5Ονάσειος 
'Ανδρο μάγος Φα?*α[ίγ]ειος 

110 Αιότιμος Φαλαίκειος 
Πέτρονν Παμ{β)ονταιος 
'Αντιγένεις 'Αντιγένειος 

^Αργ ίππος ΑεοντοΥ,ράτειος 
'Αγάίϊαργος Ν  ιν.οννειος 

115 Κι Χαίρουν Ενφρανόρειος 
'Ανδρο νΧείς Λνδρέαιος 
Ενπόλεμος Αεινομένειος 
Βά/.χιος Αεινομένειος 
Αντόνοος 'Αγαϋοννειος 

120 'Αγάίϊουν Αυτονόειος
Αρομίσσν.ος Αγα7τύρρειος 
Σιμός 'Αντιγένειος 
\'Αμοίβας Καλλιστράτειος 
Αεινίας Τανροίνειος 

125 ΜΐΥ.Υ,νλος Ανσιπόνειος 
(Ηρα/.λεΙδας Μιν.Υ,υλειος 
Αναίπονος Μιν.ν.νλειος

Col. C.
132 ΚαλλινΑέας 'Ασστονόειος 

Φοξϊνος 'Ασστονόειος 
Κλεοιράνεις Α(α)ματρίειος 

135 3'ΛαατομεΙδεις Κλεο&οίνειος 
Βον&οινος Παιδίναιος 
Παρμενίονν Παιδίναιος 
Φρννίσογ.ος Έυαγόρειος 
Βούδονν Κάλλιοστράτειος 

140 'Αμεισσας Πιϋοννειος 
Μαρσνας 'Αμυνταιος 
Πολυ/,ράτει ς Μαρσναιος 
Αεινίας Μαρσναι ος 
Ε'νδαμοσς ΚλεοΟοίνειος 

145 'Αντίγονος Μελαν&ίειος 
Στρατόν ιν,ος 'Αργοννειος 
Χρείσονν Στρατονί/,ειος 
Μελάνι ππος (Π)ερραίει ος 
' 4γέμ αχός Περραίει ος 

150 Παυσουν Περραίειος 
Πέρρας Χαννλαειος 
'Αν τι μένεις 'Αγελάειος
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Σΐμος ΐ4γα9ονΜαιος 
^Ασανδρος Πνρρίαιος 

130 Παρμενίσν.ος 'Αρμοδίειος 
Μνασίμαχος 'Ασστονόειος

Νέονν Μελανιόρειος 
Αίσσχνλος Μνασοννειος 

155 Φι)*όξενος Μνασοννειος 
Ειρονΐδας Μναοοννειος

157 [Α]ΰν.ος Χανυειος 
Nr/Μσσας Μιν,νλλειος 
3'Λμνντας Αντονόειος 

160 Αννίας  
Ενφρόνιος 
Μ  πίνας 
Κεφάλονν 
Ενφρόνιος 

165 Εϊρονΐδας 
Γίγονν 
'Αγά&ονν 
Κεφ>αλονν 
Σιμός

Col. D.
170 Πεί&ονν 

J a μ ά ρ a τo ς  
Γ?Μϋ/.ος 
Πυΰόρμας 
Αγροίτας

175 Κλεογίνεις Σίμειος 
Κλειτος 
Σονσίας 
Νόστιμος 
Λέξανδρος 

180 Αντόλνχος
Αρν.έβονν 
ζΗρακ)*είδας.

Die Zeilen 1 , 3, δ und 6 sind von Heuzey, die Zeilen 2 and 4 von 
Fick erganzt. S tatt Fick’t  Lesung μόραν (vgl. dazu γεωμόροι) ist anch 
μοίραν moglich, vgl. χώρης όλίγην h i μοίραν εγοντες Π  68, είπε δ* ην τεχ- 
νοις μοίραν πατρώας γης διαιρέτην νέμοι Soph. Tracb. 163 f. — 3. ΛΟΥΕΚΧΟΥ.
— 6. οΤ ©ΛΥΚΟΥ: Fick vermutet (bricfl.) 0(lo)Xvxov: dass dieser Name 
in Thcsealien und epeciell in Pharsalos ilblicb war, beweisen Plutarch 
Mor. p, 674 und die Inschrift CIG. 1936,0. Nacb Hcrodot IV 149 fuhrte 
ihn aucb ein Solin dee Theras.

Col. Λ. Z. 7. ΟΡΟΒΙ*: Όρόβις Heuzey. — 14. PAPMENIKoS: erganzt 
von Heuzey. — 18. h'PATE. — 22. ΦΙΛΑΡΡΟ*: Φίλα(γ)ρος Fick, vgl. ΦιΧ- 
άγρειος 16β5, ΦιΧάγρον 2 a. — 46. Ά(γ)αϋον(χειοςΊ Fick. — 50. ΞΙΟΥ. — 53. 
ΑΡΚΡΑΞ.* Heuzey, APCOAXr,< Heuzey-Daumet, Ααχράτεις? Fick. — 55. 
PEN: ~(γ)ένειος Fick. — 56. [Ανν]άτειος Fick nacb Col. Αβ Αννατείον.

Col. Β. Ζ. 65. Λ. <θ£ΛΡΓ. — 95. ΑΙΕθ£: 'ΙοοτιαΙε(ι)ος Fick Cauer, 
aucb Heuzey umechreibt Ίοοτιαίειος obne Klammer.

Col. C. Z. 109. ΦΑΛΑΡΕΙΟ* Heuzey, ΦΑΛΑ .. ElOt Heuzey-Daumet.
— 110. ΦΑΛΑΙΡΕΙΟ* Heuzey, ΦΑΛΑΙΚΕΙΟ* Heuzey-Daumet. — 111. ΡΑΜΙΟΥ 
TAIOS Heuzey und Ileuzey-Daumet auf der Tafel, dagegen in der Fuss- 
note auf p. 427 Παμβονταιος. — 113. ΑΡΧΙΡ.ΛΟ* Heuzey, APXIPPO* Heu- 
zey-Daumet. — 134. ΔΕΜΑ dcr Stein. — 148. ΓΕΡΡ Heuzey und Heuzey- 
Daumet auf der Tafel, dagegen im Text ΠερραΙειος nach den Zeilen 149 
und 150.

Col. D. Z. 157. Χάνν-ς ist die rogelrecbto Kurzform zu Χανν-Χαος, 
vgl. ΧαννΧάειος Col. CJ61.
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t>. WeHiLmscliriften.

66. [325]. „Petit plaque quadrangulaire, dans une maison de la 
haute ville, sur lee pentes au-dessous de l’acropole antique** Heuzey-Dau- 
met Mission arch. p. 428 no. 201. Danach bei Rlihl IGA. no. 327. Fick 
Bezzenb. Beitr. Y 3 f. Cauer% no. 394.

AAFCW TAOI /ίάΓων τΛφ(ρ~)
A IT A ITA P E IO C  [-ο]δίται τα Πει(&ω)[ι.]

2 . Πει&ώ Fick, 72>tt?o[r] Rdhl Cauer. Da in Άφροδίται das i erhalten 
ist, werden wir dasselbe auch fur 77«#d>[<] zu erganzen haben: derArtikel 
(τώ, τα) gieng auch im Aolischen und Kyprischen mit dem Abwerfen des t 
voran. Sachlich verglich bereits Heuzey die aolische Inschrift Samml.. 
no. 293 ini τώ βώμ[ω] τας Άφροδίτας τας ΠεΙ&ως.

67. Basis aus weissem Marmor, in Pharsalos gefunden, jetzt im 
Museum zu Larisa. Fougeres Bull, de corr. hell. XIII 403, no. 18. 
Sehrift: At.

[Θε]ραίας *Λγειοίαιος 
Μεϋνατας ΜεΌναταιο[ς]
Φορμίων Νικαίδαιος 
δνε&είκαεν.

Ζ. 1 . [!Α]ρσίας Fougeres. Der Abbildung nach wurde allerdings nur 
ein Buchstabe erganzt werden konncn. An [0]ρσίας denkt Fick.

68 und 69. [327]. „Deux plaques de marbre blanc, trouvees pres 
d'unc mosquee ruinee de la basse-ville, au-dessous de la grande mosquee 
de Kato-djami** Heuzey-Daumet Mission arch. p. 428 no. 202 und 203, 
Fick Bezzenb. Beitr. V 8. Cauer* no. 396 und 397. Sehrift: ΑΘΡ.

68.
1 \Φαραάλϊ\οι άνεϋείκαιν 

[ευξάμ\(ε)νοι J d  Σοντεϊρι 
[ταγ](ε)νόντονν 
. . .  11αος Βλιχανείον 

5 . . . (μ)άχον Σκολλείου 
. . . (κ)λ^αος 3Λατονοείον 
. . . ον Με(ν)νείον 

8 . . . όχου ΦιΧονικείου
Ζ. 1—3 erganzt von Ileuzey. — 

5. ΛΑΧ. — 6. IAEA: ~(κ)λέαος Blass 
Satur. phil. p. 12 1 . In den Zeilen 
5—8 konnen vorn nur 3Buchstabon 
fehlen, also 5 [Δα'ί\μάχον, 6 [Εν]κλέ- 
αος, 7 [Ανκ]ου od. [ΣΙμ]ον, 8 \*Λντ]όχου.

69.
1 .......................................................

................................ ινείο( ν)

............................. ογενείον

....................... 3Εμτνεδιοννείον
5 . . . I χαίον ΐΛγειτορείον 

[Μελα]νίτνπου Παναιρείον.

Ζ. 1 . ΙΝΕΙΟΙ: -ινείου Heuzey-
Daumet in der Umschrift ohne woi- 
tere Bemerkung. — 6 erganzt von 
Fick.



c . O r a b i n s c l i r i f t e i i .

70. Auf zwei an einander stosseuden Seitenflachen einer quadrati- 
scben Basie, welche Prof. Phintikli* (Atben) in der Ortscbaft Όζουν Καρα- 
λάη der Eparcbie Karditsa (welcbc mit der Eparcbie Phersala zusammen 
die Nomarchie Tbessaliotis bildet) im Besitze eines Herrn Macrokordatos 
vorfand. Angeblicb soli sie aue einem anderen Καραλάρ (ungewiss, wel- 
cbem) etammen. Kirchhoff Hermes XX 157 if. nacb zwei von Phintiklis 
gcmachten Abscbriften (Ph * und PA*) und einem Papierabklatsche.

1 MA'AM EM I PV< I 1 ADA£0S >VKbl i
2 $ Τ Α Τ ( ) φ £ ν ~ £ Λ Ά  j  A A V 0 £ P £ ? r A S
3 tasd^ p o u w a  , *l<T£VWEeA/V£

31 ret μ ’ εμι Πιρ(ρ)ιάόαί ()ι)6ς ονχ η(?εί)στατο φ είγψ  
*Λλ(?*) αιΗε ττεο γσς ( τάσόε 7τολ(λ)ον αριστείων ε&ανε.

Ζ. 1 Bucbst. 8: Λ Ph*. Der Abklatscb zeigt ein P , dessen nnterer 
Teil durch den Bruch des Steines zerstort ist. — Z. 1 Bucbst. 15: £  Ph* 
und Ph*. Dagegen glaubt Kirchhoff auf dem Abklatscbe ein B zu er- 
kennen. — Z. 1 Bucbst. 17: C P h* S Ph1 und der Abklatscb. — Z. 1 
Bucbst. 20 F PA*, K PA1 in Ubereinstimmung mit den erkennbaren Spuren 
dee Abklatsches.

Nacb Kirchhoff ist die Inscbrift niebt weit unter die Scbeide des 
6. und 6. Jabrb. heruntcrzurucken

71. (324J. Die Grabscbrift dea Diokleas, welche Lolling VII 226 
in beriebtigter Form berauegegeben hat, besitzt als Denkmal des thessa- 
liscben Dialektes nor cine untergeordnete Bcdeutung, da sie den ublichen 
epieeben Wort- und Formelschatz der Epigramme verwendet und eigentlich 
nur durch a dialektiscbe Farbung erhalt. Sie lautet (in Z. 2 nacb Lolling, 
dem aucb r. Wilamowitz Index schol. Gott 1885/86 folgt,):

\3Ιναμα τ]6<Ϋ a μάτηρ Jiovteut ίσστασ ’Εχενάϊς 
[Πόλλα γο]ώσα, οτ ανώρως ofoio αν άγα&ός.

Jto)(Y.))Ja} ταος αόε?^εος Ε££ΤΑΓΕΛ0 
[ΙΤας όϊ ν.](α)τοιν.τίρας ανόρα άγα&ον ϊεαρίτω.

Die Buckstabcn steben οτοιχηδόν: es fehlen dementspreebend vor 
—]ωσα und —](x)Ua eicben, vor —](a)roixr/ga; sechs Buchstaben

Statt [γο]ώσα (=  ep. γοόωσα) miisstc es im Dialekte γοώνοα, oder rich- 
tiger γοάονοα lauten. Ferner wurden wir οίχτΐρρας, niclit οΐχτϊρας er- 
warten. Der Einwand, dass die Verdoppelung nicht bezeiebnet sei (wie 
z. B. in dem vorigen Epigramme), wird durch toaxad in Z. 1 und E>$TA 
in Z. 3 hinfallig. Das vom sebwachen Stamme οΐχτιρ- *  *οΙχχρ- gebildete 
Prasene οΐχτίρρω nennt Choerob. 243, 26 allerdings aoliech (oi Αίολε7ς 
οΐχτί^ρω Xeyovot xal ονχι οϊχχίρρω), indeesen ist der scbwacbe Stamm so-
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wohl im Prasens als im Aoriete auch in alten Epigrammen aue Attika 
belegt:

Kathel Epigr. Add. l a :  M vfy/ εςορών οϊκτιρ*, ώς καλός ων ε&ανε.
Kaibel Epigr. 1 : Τέ[ττ]ιχον οίκτίρας ανδρ άγαμον παρίτω.

Die einzige dialektische Eigentumlichkeit, die Verdoppelung des o 
vor r , welche sick auch in anderen Dialekten findet, ist fur mich nicht 
charakteristisch genug, um z. B. mit v. Wilamowitz am Ende der Zeile 3 
das iiberlieferte ΓΕΛΟ in (π)η?.ον =  rήλου zu andern.

72. Unregelmassige Platte aue schlecbtem schiefrigen Marmor, auf 
beiden Seiten nachlassig beschrieben, in Velestino gefunden und im dorti- 
gen Dimarchion aufbewabrt. Die Inscbrift ist schwer lesbar. Walters 
Mittbeil. d. d. arch. Inst. XIV 59, no. 10 („die Abschrift konnte nur in 
Eile gen om men werdenu). Schrift: ΑΘΤΤΣ.

.............................................. rr> ·/

Statt Θ iet von Walters mebrfach 0 gelesen. — Z. 2. AEIAE“ OY 
ΑΑΣ|§Ε. Zu ΐΛσκετεία vgl. *Άοκετος 65 84. Moglicb wilrde z. B. auch

2. Phera
an der Stelle dee heutigen V e le s tin o .

a. E in e  offentlich .e XJrkunde.

a. Vorderseite.
{jber der ersten Zeile ist freier Raum.

15 [, (α)ττελευ#ερε[σ#

Ho f f ma n n ,  die griocbifichon DIalokte. II. 4
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(Σ)ονο[νΙ]α Άο[τ}ε[ια} sein. -  3. ΣΤΞΑ: * *Αμφιοτ{ε)α[(ας] Walters. -  4. Yom 
schcint ein langerer Name gestanden zu haben. TTATIOT: Πατ{ρ)ονννία 
Wolters. Wahrscheinlich wird Πατ(ρ)οννν[ε)ία zn erganzen sein. — 5. 
ΑΙΤΟΚΛΕΙΑΙΟΤ Wolters. — 7. ΧΕΝΝΕΙΑΙΟΦΡΥ Wallers. Zu Φρύνοι vgl. 
Φρννος 16m. -  ΝΝΙΑΟΚΛ. -  9. ΑΟΝΟΣ. -  12. [Ευπορία Wolters. — 
14. Κ Ρ Α Τ * ^ '-  -  15. ΛΤΤΕΛΙΕΤΘ, in der Umsehrift άπείενβ.

b. Rilckteite.
Sie enthalt in 17 Zeilen nur die Namen von Freigelassenen (mit den 

Patronymicis) im Nominative und die Namen ihrer frfiheren Herren (mit 
den Patronymicis) im Genetive mit αχό. Der Stein ist so arg mitgenom· 
men, dass sich kein einziger Name vollstandig erhalten hat. Mit Sicber- 
heit lassen sich nur folgende erkennen und erganzen:

2 -Lvzioi. 1^;τ[ο]λλοι;>ϊ[ο]£, . .  . καλ(λ/)α*0£ [ΚΛΛΑΙΟΣ]
3 [arc]o Κραιιο(τ)ό[λ]ας *Λβιο(β)ου)*ε{ί)ας [ΡΟΥΛΕΑΣ]
5 -ασιάρχεια, 'Λπολλο-
6 (ΐΛ)στο?Μθΐ Φι)Μρχιδαίο[ί\
7 -ol Ννν.(τ)ιμείοι [ΝΥΚΙΜ: Νυν.τιμος ist belegt]
8 [,Ξ](ε)νόφαννος Μενεφ[ιλειος από] Λ{μ)σ- [ΛΛΣ]
9 -iV(£)[og] Μνασε(α)ιοι.

10 (~)ονσι πάτ(ρ)οι Μνασ-
11 -υλοι Μνασ-, Μενεό(α)μει-
12 -v).o[l] (]Λ)ντιβιείο[ί. Ξενο^ρονν Πανσ[ανίαιος]
17 -ουνεια [α~\πό Βϊε[νε~.

b. W eD iinecbriften.

73. [338]. Basis einer Statue „in aede Su Cliaralampi*1, Vssing 
no. 20f gcnauer hei Le Roe ΙΪ 1214. Fick Bezzenb. Beitr. V 11 f. Cauer* 
no. 422. Schrift: AP*.

Κλιομαχος
Μο)χ>οαειος
*Λσν.)χί7ηον.

74. [337]. In der Kirche zu Velestino. Leake IV 443, pi. XL no. 211 
=  Le B a s il  1216. Fick Bezzenb. Beitr. V 1 1 . Cauer* no. 421. Schrift: ATT.

*Λγ)Μΐς *Ιππολντεια  
[yf]Evvxt&iai.

Z. 2. Erganzt von Fick, welcher zur Form AevxaOia (statt Aevxo· 
ϋέα) vergleicht das Feet Αενχάϋεα in Teos CIO. 8066, ferner Αενχα&κοv 
Monat in Lampsakoe CIG. Add. 3641b , Αενχαϋεών Monat in Chios BuU.



de con·, hell. Ill 242. Wahrscheinlich ist Λενκαΰέαι der Lokativ und 
nicht, wie Ftck vermutet, ein der Bildungssprache entlehnter Dativ.

c. Grrabiiijsclxrifteii.

75. Weisse Marmorplatte, gefunden auf dem turkischen Friedhofe 
im Siidwestcn Velestino’s. Lolling YII 234. Prellwitz de dial, these, p. 2 
no. I. Schrift AP*.

Z. 1. I PA*: die von Lolling vorgeschlagene und von Prellwitz auf- 
genommene Lesung [Π)α(γ)[α]\σικλίας lassfc die Iiasta vor dem P unberiick- 
sichtigt. Zu Κρατεισικλίας vgl. Κρατειοιμάχειος 16 60, ΚρατειοΙα 48 e. — 2. 
Am Schlu88e ist vielleicht out [άρα?] „ex voto“ zu erganzen. Die Schuld 
daran, dass der in den Zeilen 1 und 2 enthaltene Hexameter misslungen 
ist, tragt augenscheinlich der echwerfallige Name Κρατεισικλίας.

76. [339]. „Pheris in sepulereto“ TJesing no. 50. Ze Βαε Π no. 1220. 
Riehtig gelesen von Dittenhcrger Hermes XIII 396. Pick Bezzenb. Beitr. 
V 12. Cauer2 no. 423. Schrift: ΑΘΡ.

Vgl. A ν&ρουπ{ν)λειος 16^.

77. Obcrer Teil einor Stele mit Bekronung, im Dimarchion zu Ve- 
lestino. Wilhelm Mitthcil. d. d. arch. Inst. Atlien XV 315 no. 44. Schrift: 
AP*.

78. Zwei Grabstelen. Monceaux Bull, de corr. boll. VII 61 no. 16 
und 17.

'Λοταγόραι πατρι {Κ)ρα(τ)[ει-~\ 
-awXiag επέ&εΓ/*εν A P |H g  

. (ε)$εΐΥΜν μναμμεϊον.

Λντικρατεια.

2αμΙς Λ ίπολιον- 
-νεια.

a. 'ΕηΜράτα Παρμόνεια. Schrift: ΑΠ.·

b. Πονλύευκτος Schrift: A P I.
xai Λ ίνίτα  
Βιροννειοι.
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3. Iolkos.
79. [1284]. Weisse Marmorplatte, an der Ruckseite der Kapelle der 

Metamorphosis. falling  VIII 115 no. 9. Scbrift: AP.

[ΐΛσ](γ.)α?Μ7Γΐάό[ας]
[ΐ4ν]τιχράτ€ί[ος].

z. 1 ΧΑΛΑ.

4. Laceria.
Von Leake IV 446 if. wird das alte Laceria an dcr Stelle des jetzi- 

gen P e t r a  gesucht, an der Nordseite des langgestreckten Kammes der 
Hngelkette im Sudwesten des bobeischen Sees.

80. [340]. Treppenstufe eines turkiscben nausea in Petra. Leake 
IV 445 pi. XL no. 209 «  Le Bas Π 1227. Fiek Bezzenb. Beitr. V 12. 
Cauer* no. 425. Schrift: ΑΘΡ.

IdvtvX a
Ενρνπό&εια.

Anhang.

81. [373]. Zweifelhaft Set der thessalische Ursprung eines bronzenen 
Kymbalon im Museum der archaol. Gcsellsehaft zu Atken. Mit Abbildung 
beraasgeg. von Friinkel Archaol. Zeit. 1876, S. 31, Taf. V no. 1, danacli 
bei Btihl IGA. no. 324. Fick Bezzenb. Beitr. V 20 f. Cauer * no. 392.

KAMo VN £ θ  V S E T Al KofcFA!
Κάμουν ε&νσε ται K oqFcu.

Κάμουν =  Κάμων, vgl. den Gcnetiv Κάμωνος auf einer Inschrift aus 
Tbaumakia Sam ml. 1459,. Meister Dial. I 297 bemerkt, dass auf den im 
vorioniecben Alphabete abgefassten Inscbriften sonst das aus ω entstandenc 
thessalisehe ου durch 0  wiedergegeben wird. Die Form des Van: F war 
aucb in Pbarsalus (66,) ublicb, wabrend man in Phalanna (5 , . ,  10,0 13t) 
nnd Larisa (42 b) C schrieb.

f
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II. Die aolischen Inschriften.

Die im Jahre 1884 bekannten Inschriften des aolischen 
Dialektes sind zusammengestellt von Bechtel in Collitz’ Sammlung 
der griechisclien Dialcktinschriften Bd. I  (1884), no. 213-319*): 
als Anhang fugte Collitz die Epigramme der Balbilla hinzu: 
no. 320—323. Dieses Material ist inzwischen nacli drei Seiten 
hin erweitert worden: einmal sind auf Lesbos mchrere umfang- 
reiclie Urkunden aus guter Zeit zu Tage gekoinmen, — zweitens 
liaben sicli an der kleinasiatischen Kiiste, deren Dialekt wir bisher 
nur aus jungen und unbedeutenden Inschriften kannten, in Kyme 
und bei den Ausgrabungen von Ae ga ,  Ass os und P e r g a mo n  
alte und umfangreiche Inschriften gefunden, — endlicli drittens 
hat man einige, schon lange ersehnte Inschriften vorionischen 
Alphabctes auf Topfenvaare in dem egyptischcn N a u k r a t i s  
ausgegraben.

Die zalilreichen aolischen Inschriften aus junger und jtiugstcr 
romischer Zeit, welche Bechtel in die Sammlung aufgenommen hat, 
besitzen fiir eine Darstellung des lebendigen aolischen Dialektes 
geringeren Wert, da ihre Sprache auf einer kunstlichen Nach- 
bildung desselben beruht. Urn sie nicht ganz auszuschliessen, 
habe ich einige der umfangreicheren — darunter auch die Epi
gramme der Balbilla — als Anhang beigefugt.

Im ubrigen gilt fur die Auswahl der folgcnden Inschriften 
das gleiche Princip, welches bei den arkadischen und tliessalischen 
Inschriften befolgt ist: allc diejenigen klcineren aolischen In
schriften, welphe nicht etwa wegen ilires Alters Bedcutung be
sitzen und welche uns weder etwas Neues noch etwas Wcsent- 
liches lehren, sind fortgelassen worden. Sollte es sicli bei irgend 
einer dialektischen Erscheinung uin Haufung der Belege handeln, 
so beziehe ich rnich auf diese kleineren Inschriften, soweit sic in 
der Sammlung der griech. Dialektinsehr. stehen, mit den Num- 
mern dieser Sammlung und sonst mit genauer Quellenangabe.

*) Im Folgendcn sind die Nummorn dicsor Sammlung in cckigon 
Klammer» liinzugefugt.
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Abkuixungen der hiofl^er zu erwabnenden Lltteratnr: 

Come Beise aof der Insel Lesbos, HannoYer 1865 (mit 19Tafeln). 

Annerdem gelten die aof S. 10 angefuhrten Abkurzungen.

L Lesbos.

1. MytUena.

a . T J rk u n d e n .

82. [213]. Grauer Mannor, an dem Haase des Demetrios Karapana- 
giotcs eingemauert. Die Inschrift ist abgebildet τοη Carat Tafel VI no. 1 
nnd genaner τοη Xetcion Transactions of the royal society of Literature 
VIII 549 ff. (London 1866) nach einem bereits im Jahre 1852 genommenen 
Abklatscbe. Ohne die lctrtere Pablikation zn kennen, haben Blass nnd 
DiUenbergcr im Hermes XIII 382 ff. nnd 399 f. den Teat im wesentlichen 
riebtig erklart and erganzt. jBechtel Bexaenb. Beitr. V 107 ff. Goner9
no. 427. Scbrift: A, O =  d nnd o, PCQ. Die Bnchstaben sind ouh- 
Vfiv*  gesetzt, 30 in jeder Zefle. Die Urknnde stammt wahrschcinlich
ans der ersten Halite des 4. Jahrh.

................... ...................................................... [o ra]
[δέ xx d ]  rcohg [ά]{μ)φόι[χρσι............................. .]
............ γράψωιιη εις τiav) [στάλλατ ξ a a -]
[-ολάπ]ηυισι, vjl\ q\iov έστω. (Τ)]ον δε χέριχσ-] 

5 [-τa το] χρνσιον υπόδικον ϊ[μμεναι άμφο-] 
{-τέρ}αισι τάίς πο?*ίχσσι, δι{χ)\ασταις &']
\ϊμ]με*αι τώι μεν εμ 31ντιληναι [xipro*-]
[-« ] υαις αρχαις παισ{α)ις ταις εμ 3J\ytih-\
[-1Jjwa π)Μζς των ο&μίσεων, εμ Φώχαι δ[έ γ-] 

10 -αίς αρχαις παίσαις ταις εμ Φωχαι rrlfe-]
-ας των αίμισεχι>[ν]· tap Si δίχαν εμμεναι, 
i f t t i  χχ ωνίαννος ίξε?*&ηι, εν εξ μηντ((σ)- 
-CU A i  δέ χχ. χαυσγ[ρ](έ)&Ύ ι̂ to χρνσιον χίρ-
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-ναν ν(5αρ€σΓε[ρ]ο[ν] &{ε)λων, Κανατών ζαμι- 
15 -ώσ&ω · αΐ δε κε άπνγ[ν](γ)ψ μ [ή] Βελω(ν) αμβρ[ό~]

-τψ , τιμάτω  τ[ό] δΐΥ.αστηριον, οττι χρη α- 
-ντ(ρ)ν πα&ην η κατ#ί[μ]ετα£, ά δε πόλις άναι- 
-τιος Υ.αί αζάμιος [εσ] τω. ”Ε)χτχον Μ νηλη- 
-ναοί πρόσΒε Υ,ότντψ. 3.Αργεί πρότ(α)νις ο 

20  πεδα Κό?Α)νον, έ[μ Φ]ώ/Μΐ δέ ό ττεδά Ι4ρίσ[τ~]
-αρχον.

Fehler des Steinmetzen sind: Z. 15 ΘΕΛΩΙ statt ΰέλων, Z. 16/17 
A|YTN statt avrov, und walirscheinlich auch Z. 12/13 MHNNE | ΣΙ statt 
μήννεασί. Netcton's Lesung babe ich da, wo sie vollstandiger ist ala 
Conze s (Z. 9 10 12—14 15 17—20), obne weitere Bemerkung in den Text 
aufgenommen.

Z. 2 ΛΦΟΤ Newton, Λ Φ .Τ  Conze — 3 ΦΩΚΙ Conze, ΦΩΙΓΓ Newton 
— T/\l Conze und Newton — [ζ εχχ\ολάζι\τοισι Fick — 4 am Ende ΤΩ~ 
Conze und Newton — 6 am Ende Δ I» Conze und Newton — 8 Conze 
und Newton — 10 ora Ende PA. Conze — 12 ώνιαυτως Conze — 13 
ΚΑΤΑΓ.ΌΙΙΙ Newton, Κ Α ΤΑ .... I Conze: καταγ[ρ\[έ)Οηι ist rich tig von 
Ahrens (bei Meister I 182) erganzt. Blase verrautete χαταγ[νώ]ϋηι — 14 
ΤΔΑΡ Newton, ΤΔΑΡ Conze — 15 ΑΡΥφ.~ΗΙ Newton, Α ..Φ ΙΡ .Ι  Conze: 
άπνφ[ν](γ)ηι Blass — 19 PPO^OE Conze, PPOtOE Newton.

83. [214]. Grauc Marmorplatte, in zwei Stucke zerbrochen (vgl. Blass 
Hermes XIII 384 ff.). Das o b e re  derselben, welches die linke Halfte der 
Zeilen 1 — 15 cnthalt, wurde von Conze in der Schule zu Mitilene vorge- 
funden und auf Tafel VIII no. 2 abgebildet. Leidcr ist dasselbe bei dem 
Brandc dcs Gymnasiums verloron gegangen, vgl. Lolling Mittheil. d. d. 
arch. Inst. XI 272. Das z w e i t e  grosserc Stuck (Zeile 6—48 enthaltend) 
gab BUckh im CIG. 2166 naeh Dodwell, Richter, Didot (und Prokesch) 
heraus: in den Addenda sind die Variantcn Kiepcrts hinzugefugt. Be· 
richtigt wurde der Text (lurch Hicks A manual of Greek historical in
scriptions (Oxford 1882) no. 131, welcber vier von Newton im Jahre 1852 
angefertigte Papierabdriicke benutzte. Herr Rev. Hicks hat die grosse 
Liebcnswurdigkcit gehabt, mir dieeelbcn zur Collation zu uberlassen. 
Einer von ihnen zcichnet sich besonders durcli Vollstandigkeit und Dcut- 
lichkeit aus: auf ihn beziehe ich mich in den folgendcn kritischen An- 
merkungen mit „Ne%cton's Abkl." Als Lolling die jetzt in der Sammlung 
dee Gymnasiums befindlicke Insclirift von ncuem collationicrte (Mittheil. 
XI, 1886, S. 272), hatten die Anfange der Zeilen bereits gelitten, so dass 
nur seine Bemerkungen uher die Zeilenauegange fiir die Kritik von Wert 
sind. Ausfuhrlich besproclien ist die Insclirift von Blass a. a. 0. uud 
Bechtel Bezzenb. Beitr. V 109 ff. Cawer* no. 428.

Die Buchetaben sind στοιχηδόν gesetzt: zwischcn ihnen sind deutlich 
die senkrechten und wagerechten Linien des vorgezeichneten Netzes zu
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erkennen. Dio Zeile enthalt im allgemeinen 50 Buchstaben, doch bat der 
Steinm etze, am n icbt m itten in  einer Silbe abbreeben zu m ussen, in  den 
Zcilen  1 2 4 8 9 11— 13 15 20 22 25 29 30 35—38 40 (4 4 -4 7 ? ) je  e in e n , 
in  der Ze ile  39 sogar z w e i Buchstaben uber die Schlusslinie hinaustreten 
lassen. S c b rift : Α Ο Ο Ρ ίΔ . Ze it der Abfassung: nach BOckh das 
Ja h r 324 v . Chr.

1 [ .....................................................oi β]ασ[ίλψς 7τροστί]($ε)σ[&ον τώι χατε-
-λί]λν#ον-\

[-τι ο)ς τέχναν τεχνα]μέ[νω] (τ)ώ ε[ν  τάι\ ττόλι ττρόσΟ-ε \εοντος. 
Λ ΐ  δέ χέ τις ]

[των χατελη?.ν&όν]των μ (ή) εμμένη εν ταίς διαλνσί[εσ]σι (τ)αν- 
-(τ)[αισι>]

[μηδέ ποτέ εττι)χι]ζέσΒω ηαρ τάς ττόλιος κτήματος μήδενος 
μ[ηδέ στ-]

5  [-ειχέτω εττι μή]δεν, τώμ παρεχώρησαν αυτωι οΐ εν ται ττόλι 
(π)ρό\[σ&ε]

[εοντες, αλλα σ]τειχοντον hci ταΰτα τα κτήματα oi τταρχω- 
ρή\σα[ντ~]

[-ε$  αντωι εκ  των] εν ται ηόλι πρδσ&ε ιόντων, και οι στρό- 
-ταγ\οι είς

[αυ&ις άττοφέρον]τον έττί τον εν τα ι ττόλι ττρόσ&ε εοντα τα | 

χτήματα
[ταντα ώς τεχνα]μένω τώ χατελη?.ν&οντος και οι βασιλικής 

προστί-
10 [-ΒεαΒον τώι εν τ]αι 7τόλι ττρόαΒε εοντι ώς τέχναν τεχνα\μένω 

τώ κα-
[-τελτ\λυ(ϊοντος *] μηό* α ί κέ τις δικόν γράφψαι ττερι τ\[ο](ν)~ 

-των, μή είσά-
[-γοντον οι ττερί]δρομοι καί οι δικασχοττοι μηδέ 

αρχα μηδεΐα.
[ΕττιμέλεσΒαι &·1]  τοις στροτόγοις και τοις {β%ασίΧ]τ\ας και 

τοις 7ΐε-
[-ριδρομοις xai το ]*$  διχασχόττοις και ταις | [άλλα]ις άρχαις, 

αί  κε

15 [τταϊς ίμμένη . .  .]τό ω ς εν τώι φ\[αφισματι τοντωι, x]ai χα- 
-τάγρεντον

[τον αμέ)*εντα τών έν τα ι ατάλλαι τανται γεγρα]μμενών, ώς 
κε μήδ-

[-εν  διάφορον εϊη τοις χατεληλυϊϊόντεσοι ζτ](ρ)ό^ τοις εν ται 
ττόλι
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[πρόσ&ε εοντας, αλλά όμόνοον καν διαλε](λ)ύμενον πάντες
7τρός άλ-

[-λάλοις τά τε κτήματα εχοιεν άφ&ονή](τ)ως καν έμμένοιεν 
εν τάι ά-

20 [-πνκρίσν τάν τώ βασίληος καν εν τά]ν διαλνσν τάν εν τον- 
-των των xβα-

[-φίαματν τε&εμέναι. Καν έλεσ3]αι τον δάμον άνδρας είκοσι, 
δέκα

[μεν εκ των κατελ&όντων, δέκα] δέ έκ των εν ταν πόλν πρό- 
-σ&ε Ιόντων.

[Οντον δε ως μάλιστα φνλάσσ]οντον καν επιμέλεσ&ον, ώς 
μηδέν έσ-

[-σεται διάφορον τοϊς κατ](ε)λ&όντεσσι καί τοϊς εν τάν 7τόλν 
προσ-

25 [-#£ έόντεσσν καν τά άλλα] (κ)αί περί των άμφιαβατημένων 
κτηματίαν

[ταυτα δέ Ίΐράασοντον κ]αν 7τρός τοϊς εν τάν πόλν εοντας 
καν προς

[τον κατέλ&οντα, ώς μ]έν διαλν&ήσονται · αν δέ μη, έααονταν 
ώς δίκ-

[-ασται. Ουτω δέ εν τα]ϊς διαλνσίεσσι, ταίς ο βασιλεύς h t i -  
-κριννε,

[καν εν τάν συναλλάγ]αι έμμενέοισν 7ζάντες καν ονκήσοισν 
ταμ πό-

30 [-λιν ενμένεες καν όμον]όεντες 7τρός άλλάλοις. Καν 7τερν
χρημάτων,

[έπεί κε ττάντεσσι γένη]ται (ά) διάλυσις ώς 7ΐλέίσνα, καν 
περί ορκω,

[τον κε α7τομόσσωισι ον] π ό λ ιτα ι, 7τερν τούτων 7τάντων, οσσα 
κε ομο-

[-λογήμενα προς αλλάλο]ις, ον άγρέϋεντες άνδρες φέροντον 
επ ί τ-

[-ον δάμον, δ δέ δάμος άκο]νσαις, αν κε άγηταν σνμφέρην, 
βολλευέτω

35 [κυρία εμμεναι πάντα τά όμολογήμενα 7τρός άλλάλοις 
συμφέρον-

[-τα των τε δάμων καν τοϊς κα]τελΟόντεσσι hci Σμιϋίνα 
7τροτάνιος,

[κα&ό κε V7Z0 άμφοτέρων ψαφ]ίσϋη  * αν δέ κέ τν ένδείη τώ  
χραφίσματος,
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[περί τσντω ά χρίσις έστω isr]i ται βό)λαι. Κνρωθτντος δέ 
τώ ψαφισ

ώματος ναό τάς βό)λας, τνάντά] τον δαμον έν ται ειγ. . ίσται 
τώ μηντος

40 [Θνσασ&αι υμι ίπενξσσ&αϊ) (το)ις $εοισι επί σωτήριοι χαΐ 
ενδαι(μ)-

[-ονίαι υμι τνχαι τας αό)Λος] (γ)ενεσ9αι τον διαίχσιν rJVJig
κατελ-

[-Βόντεσσι χαι τοϊς πρόσ&ε ί]ν ται tcoL· ευντεσσι, roi[c] δε 
ΐρηας τ-

[-οις των Βέων των αάττων υμι] ταις ιρειαις οείγψ τοις 
νάνοι ς 7.-

[-cri real ο αν ταμ aohv αροσέ)*]Βην. Τα δέ Ίρα, τα δ δαμος 
[ejviaro, ore ε-

45 [-αέμφ&ιrpav οι άγγελοι rr̂ oc] τον βασίληα, απνδόμεναι τόίς 
βασί[?.-]

[-ι]ος γετεΜΙοισι χατ Ινιαν)τσν παρέμμεναι δέ ται Βνσίαι 
υμι [το-]

[-ΐ£ ανδρας είχοσι υμι τοις α]γγέ)οις τοις 7τρδς τον βασίληα
πε[μψ·]

[-Κεντάς τοις άττν των πρόσ&ε ε]ν ται πόλι ιόντων υμι τοις
o[Vτν τών\

49 [ΥΜτε).&υντωγ. Το δε ψόγισμα τ]οντο σνσγρόψσν[τ]ας 
™1[ς....................

Ζ. 4 Caucr erganzte [οττος μη μεχαλα]ζεσ0ω. — Ζ. 6 am Ende 
Newton'* Abkl., / \i Lolling: von den Quellcn des CIG. bietet Dodwell £A, 
Didot CAI, Prokesch £AK. Caver nnd Bechtel erganzen χαρχωοήοα[τχε\ς 
xqoxiqot rwr] b  nnd geben damit der Zeile 6 die Zabl von 51 Bnchstaben. 
Fur die Kormalzahl 50 spriebt jedocb dae Princip der Silbcntrennang. 
Zu χαρχωριJoafrrV; avxtoi ex χώτ] b  vgl. Ζ. 5. χαοεχώοηοαχ ανχωι. — 
7 DIEI* Newton'* Abkl., J lEIE Lotting·, das erste I ist in der Mitte be· 
schadigt, so dass cs von Hick* eebr wobl fur ein φ gebaltcn werden 
konntc. — 8 [af-fli*] erganzt von Caucr. Am Ende \THMATA N ation 1* 
Abkl., ivTHMATA Lotting. -  9 am Endei.tPP0CTI. — 10 MEMO. Newton* 
Abkl., MEMO. Lotting. Mit KA schlicsst die Zeile. — 11 VT.Q.N Newton* 
Abkl., ΓΓΛΝ Lotting. — Z. 12 AAPXA Newton* Abkl., <APXA Lotting. — 
13 HAC hewlon’t  Abkl., ilA£ Lotting. — 15 [ψν)Ασοηχαι xAr]xa, ώς b  τώι 
ψ[αψ ίο ματ ι εχραγη] Caucr. — 1C [tor μη φν/Αοοοτχα η μη xoicrxa xt χώτ 
iγγeγρa]μμb(or Caucr. — 17 Yon ηρός ist nach Newton'* Abkl. nnd Lotting 
iO$ crbalten. Die Zeile endigt auf Newton'* Abkl. deutlieb mit ΡΟΛΙ: 
dahinter ist keine Spar eines Bachstabens. Die von Bvckh vorgeschlagene 
and von Bechtel and Caucr aafgenommene Erganzang b  ται χόλι π\[ρόο&*

\

ι

£
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εοντας, άλλ,ά ειεν τα πάντα διαλε]λνμενοι trifft also nicht das Richtige. — 
18 endigt auf Newtons Abkl. vollig deutlich mit AΛ. Darnach ist Bockh's, 
von Cauer und Bechtel aufgenommene, Erganzung άλλ\[άλοις, οϊκησαιεν δε 
ταμ πάλιν άτρέσ]τως zu berichtigen. — 20 /\ΙΔΙ Lolling. Yon Bechtel und 
Cauer wird nach Bockh erganzt: d| [ναγεγραμμέναι διαλλάγαι και τα\ι δια- 
λνσι. — 21 ψα\[φίοματι ώμολογ η μεν αι, ελεσϋ]αι Bockh Bechtel. S tatt τεϋε- 
μέναι licet Cauer γραφείοαι. — 23 ^οΝΤΟΝ Newton's Abkl. — 24 s.AOON 
Newtons Abkl. Mit PPoS scbliesst die Zeile (Newtons Abkl.): von Bockh* s 
Quellen bat nur Didot am Ende unrichtig noch cin ©. Bechtel und Cauer 
erganzten (im Anschlusse an BUckh) in Z. 24/25 πράσϋ\[ε έάντεσσι, πράξοισι 
<3c] καί, — 25—27 Fiir die Erganzung dieser Zeilen sind die beiden Tat- 
saeben entscheidend, dass nach Newton's Abkl. und Lolling die Zeile 25 
mit ΚΤΗΜΑΤλ Ν, die Zeile 26 mit PPOS endigt (von BUckh* s Quellen hat 
nur Dodwell am Ende der Zeile 26 unrichtig noch ein Θ). Wenn Cauer 
sta tt dcr von Bockh vorgescblagenen und von Bechtel aufgenommenen 
Erganzung der Zeile 26 κτημάτων [πρ δς τοις κατέλϋοντας κ]αι das kiirzerc 
κτημάτων | [πρός τε κατέλϋοντας κ]αι einsetzt, so ist dagegen einzuwcnden, 
dass der Artikel bei κατέλϋοντας nicbt fehlen darf. Gegen BUcklis, von 
Bechtel ubernommene Erganzung der Zeile 27 προα[ϋ\ήαοιοι, ως μάλιστα 
μ]εν epricbt die unregelmassige W orttrennung am Zeilenende (προοϋ- s ta tt 
προο-ϋ) und die Bedcutung von προσϋήαοιαι. Cauer s Lesung και πράσ[ϋε, 
ώς οντοι μάλιστα μ]εν, steht, abgeseben von der Silbentrennung in πρόσ[ϋ ε] 
und dcm anetossigen οντοι, im Widerspruch zu der ublicben Formel ot 
εν τάι πάλι πράσϋε έοντες. Zu der von mir vorgcschlagenen Erganzung ist 
zu bemcrkcn: πράσσειν τι πράς τινα ist stebender Ausdruck fiir ,^vegen 
einee Dinges mit jemandem verhandeln“. Der Singular [τον κατέλϋοντα] in 
Z. 27 ist nach den Zeilen 1—5 zu recbtfertigen, in welchen cbonfalls in 
Bczug auf die Abtrctung der Guter dem Plural ol έν τάι πάλι πράσϋε εοντες 
der Singular ο κατεληλνϋων gegcniiber gesetzt ist. πράσϋε ist in Z. 26 
zwiechcn πάλι und εοντας aus Yerseben vom Steinmetzen ausgelassen. — 
28 Erganzt von Bechtel. Nach Cauer sollcn die Zeilen 28—30 cinen Vor- 
dereatz zu dcm mit Zeile 30 beginnenden Nachsatze και περί χρημάτων 
cntlialtcn. Docb ist seine Erganzung δικ[ά\σται. **Οππως δε έν τα]ΐς un
richtig, da Zeile 27 auf Newton's Abkl. deutlich m it ΔΙΚ endigt. — 20 
endigt auf Newtons Abkl. vollig deutlich mit INNE. Daniil fallt die von 
Cauer aufgenommene Erganzung Bechtel*s έπεκρ(ννε[τ\ο και έν τάι διαλλάγ]αι, 
in wclelier an sicb das bereits von Btickh vermuteto Impcrfekt έπεκρίννετο 
auifallig scin wurde. — 30 OENVEC Newton's Abkl. πό\[λιν είς τον aXowa 
όμον]άεντες Bechtel, πά\[λιν άτρέστως και άμον]όεντες Cauer. — 31 am Αη- 
iange ist auf Newtons Abkl. ΓΑΙ \ΔΙΑ zu erkennen. [πάντο)ν, άπί> των κ 
ώφέλη)ται BUckh, [πάντων, άπν των κε γένη]ται Bechtel, [πάντων, έκ των κε 
ώφέλη]ται Cauer. — 32 Da Zeile 81 auf Newton s Abkl. vollig deutlich 
mit ΟΡΚ-Ω- endigt und am Anfangc von Zeile 33 bereits von Hicks auf 
Newtons Abkl. deutlich ΡΟΛΙΤΑΙ erkannt ist, so trifft weder Bechtel's 
(ορκω[ν, | τοίς άπομάσσοισι ol] πάλιται) noch Cauer s, an BUckh nngolobnto 
Erganzung (ορκω\[ν, οττινας κε σνμψέρην &γ]ωνται das Richtige. — 33 Bechtel
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und Caucr erganzen m it Biickh gegen den Dialekt όμο[λογήσωσι] s ta tt des 
— frcilieh nicht in die Zeile passenden — δμολογήσωισι. Das von mir 
eingesetzte όμό[).ογήμενα] (scl. η) passt dem Sinnc naeh besser als όμο[).ο- 
γεωισι). — 34/35 βολ)χνετω fassen Bechtel und Caucr (nach Biickh) im Sinnc 
von „beratschlagcnu und erganzen in Z. 35 einen indirekten Fragesatz 
„ob Gultigkeit haben solle“ . Wenn indessen die Vereinbarungen zwiscben 
den bciden Parteien der βό?Λα als ονμγέρονχα erschcinen, so ist daunt doeh 
die Verliandlung beendet und es kann sich mir noch um einen Ratifika- 
tions-Bescbluss bandeln: das geht aucli deutlieh aus dem Gcgensatzc iu 
Zeile 38 bervor. βολλενω hat desbalb bier die im Ilomer ganz gewohn- 
licbc Bedcutung „bcschlies8cnu. — Die Zeilcn 36 und 37 werden von 
Biickh und Caucr vollig abweiebend erganzt. Dass wir mit Blass unter 
den bier genannten καχεΧϋονχες andere zu verstehen baben sollten als in 
den vorigen Zeilen, ist mir nicht wahrscheinlich. Yiellciebt ist dem cin- 
facbcn ol καχέλϋονχες an diescr Stellc der Zusatz επί Σμιϋίνα προχάνιος 
desbalb binzugefugt, weil in den Zeilen 35—37 die officielle Formuliening 
dee Beschlussee der βόλλα entbnlten ist und in dieser die genaue Bestim- 
mung der Personen nicht felilcn durfto. — 38 am Anfang ist ITAI auf 
Newtons Abkl. vollig sicber: [&τ]ι τάι βόλ).αι Hicks. — 39 γαφΙο\\μαχος 
παρ ton δάμοη, avuxa\ Bechtel, ψαψ(ο\\ματος τοντω τάι εκκληοίαι] Caucr. 
In der M ittc dcr Zeile EI^MSTAI Newton's Abkl , ειχνΊιοχαι Hicks, 
ElKflCTAI Lolling. Kiepert las EIKO(*TAI. — 40 Hinter ΕΥΔΑΙ ist auf 
Newton's Abkl. deutlieh niebts mebr zu erkennen, doch bleibt mindcstcns 
noch fur e i n e n  Buchstaben Raum frei. — 41 am Anfang “ ENE Newtotis 
Abkl. In der Mitte *r ^ l^  Newton's Abkl., Lolling. — 42 To;^_iE
Newton's Abkl., TOlggE Lolling. — 43 rj[* και ΙροποΙοις πάνχας καί] ταις 
Biickh Bechtel Cauer. Nach Newton s Abkl. und Lolling ist ΟΕΙΓΗΝ deut- 
lieb, dahinter To ||£  Newtons Abkl., Lolling, Am Endc eteht K
eicbcr* — 44 κ|[αί τιάνχας προς ενχαν σννελ]&ην Bechtel im Anschluss an 
Biickh. Am Endc dcr Zeile will Lolling |?1ΓΞΑΤθθΦΕΕΗ erkennen: doch 
ist das Φ jedcnfalle verlesen, da deutlieh auf Newton's Abkl. ||YEATooTE~ 
eteht. — 45 Auf Newton's Abkl. am Endc nur BAS zu erkennen, BA*1 
Lolling. — 46 am Endc 1 1AIKAI Lollingt 11 AIK||§ Newtons Abkl. llin ter 
καί konnen ein oder zwei Buchstaben fehlcn. — 47 am Ende £ΙΛΗΑΓΕ|| 
Lolling, £IAH . . . .  Newtons Abkl. Hinter βαοίληα haben vier odor funf 
Buchstaben Platz. Am Anfango der Zeile erganzen Bechtel und Cauer 
[ro|tc vjio χώ δάμω άγρέΰεντες άγ~]γΙλοις. W aren die Boten wirklich νπδ χώ 
δάμω gewahlt? Ygl. die nnebsten Zeilen. — 48 πε[μφ\&ηαομ&τοις άπν των 
τχρόσϋε ε\ν Biickh Bechtel Cauer.

84. Stele, beim Abbruoh der Kircho des lieil. Simeon gefunden, 
je tz t in der Sammlung des Gymnasiums zu Mytilene. Die beiden Dekreto 
warden nach ciner Abschrift des Gymnaeialdircktore Bernardakis und 
cinem Abklatsche, welclier nur tcilweiee belfcn konnto, in Minuskeln 
herausgegeben von Frilnkel Archaol. Zeitung 1885, p. 141 fl*. Nach einer 
cigencn (genaueren und vollstaiidigereu) Abschrift und in Originaltypen 
veroffentlichte eio Lolling Mittheil. XI 261 flf., no. 1. Sell rift: ΑΘΞΜοΡΣλ .
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α.
Dekret des i i t o l i s c h e n  Bundes:

\”Ε]δοξε τοίς ΛίτωλοΊς τεοτί τους Μυτιληναίονς·
[τ]άν φιλίαν τάν νπάρχονσαν διαφυλάσσειν καί μη&[έ-\
-(ν)α αγειν Λίτωλών μηδέ των εν Λίτωλίαι πολιτενόν- 
-των τερός Μυτιληναίοις μηδαμόΟ^εν όρμώμενον 

5 μί\τε 7εοτ ^Λμφικτυονικόν μήτε 7εοτ άλλο έγκλημα 
μη&έν εΐ δε τις κα ρυσιάζη η α/η, τά μεν ένφανέα 
-τεράσσειν τον οτροταγδν αεί τον εναρχον όντα 
καί άτιοδίδομεν τοΊς Μντιληναίοις, των δε αφανέων 
καταδικάζοντας τοίς συνέδρους κατά των άγόν- 

10 -των καί ρνσιαζόντων ζαμίαν, άν κα δοκιμάζωντι', 
κυρίους ειμεν. Πρεσβενται Ευνομος Θηρίου,
ΜεΗδημος *Λβαντος.
Der Schreiber, von Geburt ein Aoler, hat in den Zeilen 4, 6 und 7 

aolische Formen in den atolisclicn Text gesetzt. Die W orte προς Μυτι- 
ληναίοις gehoren zu όρμώμενον, ale Objekt zu αγειν ist μηΰένα Μυτιληναίων 
zu erganzen, vgl. Z. 6 des folgenden DeUretes.

avia-)

b.
Dekret der Stadt M y t i l e n a .

Περί ων oi στρόταγοι τεροτί&εισι ττροσταξαίσας τ(α)ς [βόλ-'] 
[-λ~\ας καί οί 7τρέσβεις οί άττοστάλεντες εις Λίτω[λίαν] 
[α]παγγέλλοισι καί δόγμα ηνικαν 7ΐαρ τώ κοίνω Αϊτ\ωλων\ 
[/τ]ερί τάς οίκηιότατος καί τάς φιλίας, ως κε διαμέν[ωσι\

5  (ε)ίς τον 7εάν τα χρόνον καί μηδεις μήτε Λίτώλων μη[τε~] 
[τ]ών κατοικηντων εν Λίτωλίαι μηδενα Μυτιληνάων ά[γη] 
μηδάμο&εν όρμάμενος μήτε κατ άρρίσιον μήτε 7ερδς [*Λμ-] 
[-φί\κτυόνικον μήτε 7ερός άλλο έγκλημα μηδέν δέδογβαι τώ δά- 
[ -μ ]ω  ε7εαίνησαι τό καινόν των Λίτώλων καί τοίς 7εροέδροις κα[ί] 

10  (Π)ανταλέοντα τον στρόταγον, οτι εννόως εχοισι 7ερός το(ν) 
δάμον τον Μυτιληνάων, καί ετειμέλεσΌαι αυτών τάν βόλ- 
-λαν καί τον δάμον καί ταίς άρχαις αεί ταίς κα&ισταμέναις 
ώς ά τε φιλία καί ά οίκηιότας ά ντεαργοισα τερός Λϊτώλοις 
διαμένει είς τον 7εάντα χρόνον, καί αϊ κέ τίνος δενωνται 7ε(α)[ρ] 

16 τάς 7εόλιος} ως εσται αυτοισι ?εάντα είς τό δυνατόν· ετεαίν(η-) 
-σαι δε καί τοίς 7ερέσβεις Ευνομον Θηρίαον, Μελέδαμον*Λ(β)[άν-] 
-τειον καί στεφανωσαι αυτοις εν τοίς Αιονυσίοισι χρυσ[ίω] 
στεφάνω κατ ονόματος, ότι των τε τεο\Χ]ίταν τινας των «[oV-] 
(-τ)ων έν Πελοίεονάσω ϊλντρώααντο καί ε7ερασ(σ)ον, έτεί τά (Ι)[ξό-]
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20 -πεμφνεί’, προ&νμιος. Το δε ψάφισμα τούτο 'λαί το παρΛιτώλω\ν\ 
(γ)ραψαντας τοί(ς) εξετάσταις εΐ(ς) στάΏχιν νέμεναι είς το 1ρο[ν] 
τώ IdavJxtTtitj, τον δε ταμίαν τον επ ί τάς διοινίσιος δόμε- 
-ναι αντοισι, το τε άνασσαν είς τοίς αίχμαλωτοις καί είς 7ρ[α] 
δράχμαις τρια/,οσίαις ]Λ?*εξανδρείαις, τό δε άνάλωμα τοντ[ο] 

25 [ε]μμεναι είς πόλιος σωτήριοί'. *Εγραψε Φαέστας Ενσάμειο(ς).

Fehlcr des Steinmetzen eind ΕΠΡΑΣΟΝ (Z. 19), ΤΟΙΕΞ und ΕΙΣΤΑ 
(Z. 21). — 14 Γ / . : .τ(α)[ρ] Lolling. — 15 A INI — 16 *Αβ[α-] Bernardokis, 
AP .. Lolling: zu erganzen nach a ,2. — 18 Ende E . . T 19 Anfang ΙΩΝ — 
19 am Endc TAr  — 23 am Ende ΕΙΣΙΡ/|| Lolling, είς ιρ[α] Bernardakis. * 15 * * * * 20

85. [215]. Stele aus weissem Marmor, in Erythra gefunden, jetzt 
im K. K. Munz- und Antikencabinet zu Wien. Kenner Sitzungsbcricbte 
der K. Akademie d. AViesenseh. in W ien, pbilol.-hist. Clas9e, lid. LXXI 
(1872), S. 335 if. Einen Abklatsch benutzte Bechtel Bczzenb. Beitr. V 
112 fi. Cauer* no. 431. Schrift: ΑΟΟΡλ .

*Εγνω δάμος, περί ών α βόΏ.α προεβόλ?^ισε, καί Πολν- 
-δείτ/,ης Μέ-2-γωνος 6 τετάγμένος στρά ταγός hci πάντων καί 
Λίσχν?.ης δ ΘεμιατΙω 3 ο άντιγράφευς επ ί τον δαμον rjXVov 
7εερί τώ δάμω τώ(ί) 'ΕρνΙϊ ραίων, ως 4 κε επαινεθεί η καί 

5 στεφανω&είη ίν τοίς ζίιοννσίοις χρνσίωι στε-δ-φάνωι, καί 
7τερί των διν,άσταν 'Εν.αταίω Λημητρίω, Λιοδότω Κλε-6-ωνν- 
-μείω, ώα κε ίπαινέΰειεν καί στεφανώνει εν εν τοίς Λιονν-
Ί-σίοισι χρνσίω στεφάνωι καί ώστε ξενίσΒειεν εν τώι πρν- 
-τ[α]-8-νεί(οι, καί περί προξενιάς καί πολιτ(εί)ας, ΐνα ποιη- 
-σωνται οί 9 στράταγοι έφοδον υπέρ αυτών εν τοίς χρόνοις 

10 τοίς ίν. τώ νό-\0-μω , καί περί τώ γραμμάτεος αυτών Θεο- 
-πόμπω *Λπο?.?.οδότω 11 ώσ κε επαινεθεί η καί στ εφανωΰείη 
εν τοίς Λιονυσίοισι χρυ-12-σίω στεφάνωι καί ξενισΰείη εν 
τώι 7τρυτανηω, (καί) περί τώ δι-13-ν.ασταγώγω ΐΑγεμάχω 
Ι4γ(γ)ελ(α)είω, ώσ κε επαινε^είη 14 καί στεφανωθείς) εν τοίς

15 Λιοννσίοισι χρνσίω στεφάνιο κα[ί] 15 είς τό πρντανψον χλη-
-Οείη μετά τών διν.άσταν * αγάΟ^αι τν-16-χαι δεδοχΟαι τώι
δαμωι· επειδή 1Ερνΰραιοι συγγενείς καί 17 φίλοι εόντες τάς
7ΐόλιός νέλοντες άπόδειξιν ποιησασίϊαι 18 τάς έννοιας, ας
εχοισι προς τον δαμον, εν τε τοίς άλλοις 19 τοίς σνμφερόν-

20 -τεσσι τά πολει προνόηνται, κα#όκε δννα-20-τοι ί'ωσι, καί περί 
τώ μεταπεμπτω  όιχαστηρίω(ι) εμβλ{έ)-21 -ττοντες είς τάν 
σπονδαν, αμ 7τοίη όδάμος, εφιλοτιμη-22-ί}ησαν καί Μίίστελλαν 
δικάσταις καλοις καί άγά-23-Voiq, οί τε παραγενόμενοι τάν
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προσηντοισαν πρόνοιαν 24 εποιήσαντο περί ταν δίνχχν καί 
25 εφρόντισαν, ΐνα οΐ μεν συλ-25-?*ν&ωσι τα προς άλληλοις, οΐ 

δε διαλρινόμενοι τνχωσι 26 των διν.αίων, τάν τε παρεπιδαμίαν 
εποιήσαντο άρμο-2Ί-ζόντως' όπως ουν καί 6 δαμος φάνερος 
ηι ευχαρίστως 28 συνάνταις ενάστοισι ναι μνάν ποιημένος των 
τε εξα7το-2§-[σ]τελλάντων ν,αί των δινάσταν των επιμε)Μας 

30 καί & κα[/]-30-ω£ προσιόντων ταν δίναν καί άξίως των τε 
αποστελλαν- 31 -των καί τας τώ δόμω ά(γ)ρέσιος* επαίνησαι 
τον δάμον τον 32 'Ερυ&ραίων επί τάι ευνοιαι, at εγει προς 
ταμ πόλιν, καί επί τώι U7co- 3 3 - <7τελλαι δινάσταις νά)*οις καί 
άγά&οις ν,αί στεφάνωσαι εν τοίς 34 Λιοννσίοισι χρνσίω στε- 

35 -φάνια, επαίνεσαι δε κ(α)ί τοίς διν,άσταις *Ενά-3δ-ταιον καί 
Λιοδοτον ίπ ί τώ πρόσταν των ν,ατ ταίς δίν,αις ίσως 36 καί 
διν,αίως ναι στεφανωσαι εν τοίς Λιονυσίοισι χρνσίω στεφάνω, 
37 είσαγησασ&αι δε περί αυτών εν τοίς χρόνοις τοίς εκ τώ 
νύμω 38 καί τοίς στρατάγοις, όπως υπάρξηι αυτοισι 7τροξενία 
καί πολι τε(7]-39-α, επαίνεσαι δέ καί τόγ γραμματέα Θεόπομ- 

40 -πον επ ί τώι πραγματε[ν]-4Ω-3'ηναι φιλοτιμίας καί αξίως 
αμφοτίρων ταμ πολίων ν,αί στεφά-41 -νωσαι αυτόν εν τοίς 
Λιονυσίοισι χρνσίω στεφάνια, επαίνεσαι δε κα[ί] 42 τον διν.α- 
-σταγωγόν 1/ίγέμαχον ε7τί τώι φιλοτιμίας ε7τιδομεναι 43 εαυτόν 
καί πρόσιαν τών ν,ατ τοίς διν,άσταις, ΐνα εν,αστα διεξα- 44  
-χ&έωσ ι δικαίως καί σνμφερόντως, ν,αί στ εφάνωσαι εν τοίς 

45 Λ[ιονν]-4δ-σίοισι χρνσίω στεφάνω· τάς δέ αναγγελίας τών 
στεφάνω[ν, ώσν.ε γέ]-46-νηται, επιμελη&ην τους βασιλέας ν,αί
7τρυτάνεις} γ.ά?*εσαι δέ έπ[......... ] 47 τοίς δινάσταις ν,αί τόγ
γραμματέα έ(ς) τό πρυτανηϊον hzi τάγ ν,οίναν εσΓ[/]-48-αν, 
κάλεσα* δέ μεν αυτών είς τό πρυτανηϊον καί τον διν,αστά- 
-γιαγον, 49 χειροτόνησαι δέ ν,αί 7ΐρεσβευταν εν,: πάντων τώμ 

50 7τολίταν, τον δέ α/ρε'-50-#ε>'Γα τό τε ψάφισμα άνένεγν.αι 7τρός 
Έρυ&ραίοις καί εμφανίσαντα(ς) 51 7ΐερί τάς εύνοιας, ας εγει 
ο δάμος προς άυτοις ν,αί τά ωίν,ονομημενα 52  υπό τών διν.άσταν 
7ταρα/.άλην αντοις ε7τίμελες ποιησασ&αι, 07τως ο[Γ] 53 τε 
στέφανοι άναγορευ&έωσι ν,αί παρ έαυτοις ν,αί τό άντίγραφον 
τώ ψη-δ4-φ>ίσματος αναγραφή ίς στάλλαν καί άνατεΰη ως εν 

55 επιφανεστατω τό-δδ-7τω, καί ίμφανίζην, όττι ταυτα ποιη- 
-σαντες χαρίσσονται τώι δάμω. 56 Πρεσβεντας Πν&οφάης 
'ΐερογενειος.

57 Τον δήμον 3Ενάταιον Λιόδοτον
τον Έρν&ραίων Λημητρίον Κλεωνόμου
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Ιάγίμαχον
*Λγελάον.

Zu welcber Zeit und von welcher aolischen Gemeinde das vorstehende 
Dekret ausgestellt ist, hat Kenner S. 344 f. aus zwei anderen Inschriften 
zu erschliessen versucht: 1) Unter den in no. 127 aufgezahlten Nam'en er- 
scheint an erster Stelle in Z. 7 ein Πολυδεύκης Μεγωνος. Wenn dieser 
mit dem in unserer Inschrift Z. 1/2 genannten Strategen Πολυδεύκης Με
γωνος identiech ist, so folgt darans, dass unsere Inschrift erstens aus My- 
tilene stammt — denn dieses war, nach Blickh's sehr wahrscheinlicher 
Vcrmutung, die Vaterstadt des Πολυδεύκης der Inschrift no. 127 —, und 
zweitens etwa urn die Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. abgefasst ist. Denn in 
no. 127 wird unter den lesbischen Stadten noch Antissa aufgefubrt, dessen 
Zerstorung ine Jahr 167 fallt. 2) In dem Dekrete no. 130 sprechen die 
Tenedier den Erytbraern ihren Dank dafur aus, dass dieselben den Διό- 
δοτος Κλεωνύμω als Richter nach Tenedos entsandt hatten. Es liegt sehr 
nahe, diesen Mann mit dem in unserein Dekrete genannten gleichnamigen 
Richter zu identificieren. Dann musste das tenedische Dekret ebenfalle 
etwa aus der Mitte des 2. Jahrh. stammen, und das ist der Schrift nach 
(ΑΟΓΩ) allerdinge wahrscheinlich.

Dass unsere Inschrift das von einem ionischen Schreiber verfertigte 
άντίγραφον τώ ψηφίσματος (Ζ. 53/54) ist, beweisen die eingestreuten ioni- 
echen Formen, wie ώστε^ (statt ωσχε), πρυτανείων/A (statt πρυτανηΐω), συγ
γενείς 1β (statt συγγένεες), άλλήλοις26 (statt άλλόλοις), πραγματεύΦηναι^Λο (statt 
πραγματεύ&ην. Cauer will πραγματεύ&ην άΐ lesen), επαίνεσαι 84.ίβ. 4ι (neben 
επαίνησαι^), τούς βασιλέας και πρύτανεις ̂  (statt τοις βασίληας και πρντάνιας), 
ψηφίσματος 53/54 (statt ψαφίσματος) u. a. m.

Die Lesung ist nur an vier Stellen unsicher: 1) in Zeile 8 wird das 
vom Steinmetzen verscbriebene ΡΟΛΙΤΤΑΣ von Bechtel in πολιτ{ε()ας, von 
Meister und Cauer in πολιτ(έ)ας geandert. Da nirgends in der Inschrift 
die Diphthonge αι ει und 01 vor Vokalen verkurzt sind, so verdient 
Bechtel's Lesung den Vorzug, und wir werden auch am Schlusse von Z. 38 
mit Kenner und Bechtel πολιτε[ί)\α zu erganzen haben (πολιτέ\α Meister 
Cauer). — 2) Statt dee iiberlieferten ΑΓΓΕΛΕΙΩ vermutet Bechtel Άγελείω, 
Cauer richtiger *Αγελαείω nach Άγελόου Z. 60. — In Zeile 31 liest 
Kenner ΑΙΡΕΣΙΟΣ. Bechtel (BB. V 118) will auf seinem Abklatsche mit 
Sicherheit nur ΡΕΣΙΟΣ, davor jedoch noch eine Spur des rechten Quer- 
balkene von Γ erkennen. In der Samml. schreibt er [dyjowio;. Ein algi- 
σιος (neben άγρέϋεντa Z. 49/50) wurdc den ubrigen Ioniemen hinzuzurechnen 
sein (vgl. oben). — 4) Das verscbriebene ΕΠ andorn Kenner und Bechtel 
in επ(ι), Cauer wohl richtiger in ε(ς). Ausser den im Vorstehenden ange- 
fuhrten Schreibfehlern hat sich der Steinmetze noch die folgenden zu 
Schulden kommen lessen: ΤΩΙ Z. 3 (statt τώ), ΣΤΕΦΑΝΩΟΕΙΕΝ Z. 14 
(statt στεφανω&είη), ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΙ Z. 20 (statt δικαστηρίω), ΚΑΙ Z. 34 (statt 
καί), ΕΜΦΑΝΙΣΑΝΤΑΣ Z. 50 (statt έμφανίσαντα). Ferner ist xal in Z. 12 
von ihm nusgelassen.
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Ζ. 20 ΕΜΒΛΙ Kenner, ^/?A(/|;r]ovrcf Bechtel. — 45 erganzt von Blass. 
Statt ωσκε liest Cauer δπως. — 46 £τ[ί όεΓπνον] Blass, έπ\1 ξένι,α\ Cauer, 
επ[ειτα] Bechtel. — 49 ΑΓΡΕ|ΟΕΝΤΑ Kenner, άγρ[έ\&]εντα Bechtel. — 59 
BechteVs Θεόπομπον ist nur ein Versehen.

Beilaufig mochte ioh bemerken. dass Kenner s P ublikation nieht den 
harten Tadel verdient, welchen v. Wilamowitz (Zeitschr. f. d. Gymn.-Wesen 
1877, S. 646) und Bechtel (BB. V 117) iiber dieselbe ausgesproehen haben. 
Kenner hat an funf Stellen o statt -Q· gelesen (στεφανοϋείη 4, Κ),εοννμεΙω β/β 
und ΙΩχονυμονάρμοζόντος zef27, ολο̂ ) :  sonst ist sein Text tadellos. Be- 
sonders enthalt er die Ausgange der Zeilen volistandig, wahrend auf 
Bechtel’s Abklatsche einer grossen Zahl derselben ein bis zwei Buchstaben 
fehlen.

86. Fragment eines grauen Marmorblockes, aus der Festung stam- 
mend. Die Buchstaben stehen στοιχηδόν in kleinen Vierecken, wie in der 
Inechrift no. 83. Cichorius Mittheil. XIII 53 f. no. 4. Schrift: APS.

1 . . [επιμ]ε?.ηΒψ . .
. . [κ]α£ τοίς η . .
. . -£ προσόδους] . . 
. . υπόν,ειντa[t] . .

5 . . βόλλαν yjxl τ[όν δαμον] . .
. . -ι υπό τάς 7τόλ[ιος] . .
. . \τό d]e ιράφι,(σ)μα τ(ο)\ντο] .. 

8 . . [στ\άλλαν λΐ\ϊίν[μν\ . .

ιψάφιμα der Stein. Die von Cichorius geausserte Vermutung, dass in 
dem voretehenden Fragmente ein Teil des verloren gegangenen Schlusses 
der Inechrift 83 gefunden sei, ist unrichtig.

87. Blaugrauer Marmor, links und unten gebrochen, im Hofe des 
Παπας Christodulo, nahe beim Gymnasium. Cichorius Mittheil. XIV 254, 
no. 26. Schrift: AMP.

1 ......... g v7co rag jtohiog 5 ..........................g
......... (fotvLAoyqatpog 'Ερμοα- ......................... aiog
. . . .  (Ηραν.)λείδαος ...................[-djai^eioc;
........................... tog 8 ...............[γρα^μμάτευς.

Der Titel φοινικόγραφος kehrt in der Inechrift no. 1119 (aus Aigeiros) 
wieder.

88. Maehtiger Marmorblock, ale Eckstein in die Haupt-Tsckesmek 
der Festung vermauert. Die Schmalseite A ist stark verwaschen; von 
der Breitseite B sind nur immer die Zeilenausgange sichtbar, da das 
Cbrige von den dariiber liegenden Quadern bedeckt ist. Cichorius Mit
theil. XIV 255 f . , no. 28. Leider ist von dem umfangreichen ψάφισμα 
(Schrift: AP) nur am Schluese der Schmalseite ein einziger zusammen- 
hangender Satz von wenigen Zeilen erhalten:

Ho f f ma n n ,  <lio griechischou Dialokto. II. 6
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>-οιοι Φι?.εται[ρίοισ-] 48 [τ]οϊτο το \ράφισ[μ- ]
4δ -ι, καί ταμίαι (έ)[πιμελ-'] -α εις . . .  ντα . . 

~(η)&εντον, ο(π)[πως] 50 -ν τάς ν  . . ασ . . .
[α](> ')α /ρα^σ«Γ α*

Ζ. 44 „Die Φιλεταίρια sind ein Fest zu Ebren des Φιλέταιρος, des 
Stifters der Pergamenischen Dynaetie** Ftck. Dae Fest Φιλεταίρεια wird 
erwahnt von Herodian bei Cramer Anecd. Oxon. Ill 277. — 46 Anfang 
10, Ende OM. — 47 . 1ΑΓΡ.

89. Gelblicher Marmorblock, in einer turkischen Huine innerbalb 
der Feetang gefunden. Cichorius Mittheil. XIII 59 no. 9. Schrift: ΑΠΣ. 
Von den wenigen erhaltenen Worten eind fur den Dialekt von Bedeutung:

Z. 1 [δ]ννάμει 5 [π]ολίεσσι γ,οΙναιο\έ] 10 [πρ]εσβενσαις
2 iffοδ Ιων 8 νομίσ&ην 13 (ά)ξιώ&ην.
3 -(α)γΜθνεοισι 9 τό τε βέβαον

90. Weisse Marmorplattc, am Brunnen bei dem Hause Μιχαήλ 
Κοντρής vermaucrt. Fobricius Mittheil. IX 88 ff.: „Die Inschrift zerfallt 
in eine Anzahl verscbiedener Abschnitte, die sich ausserlicb durcb Schrift- 
cbarakter, Buchstabengrosse und Verteilung auf der Platte von einander 
abbeben. Ihrem Gesamtcbarakter nacb ist die Scbrift vorromisch, aber 
epater wie Alexander.** Ausfuhrlich besprochen von Meister, Stadia Nico- 
laitana (1884), S. 3—13. Die Formen der Bucb9taben eind in dea Zeilen

1 —5: ΑΜοΡ*Ω 11—14: ΑΜοΠΣΩ 17—22: ΑοΡΣΩ
5—10: ΑΜΟΡΣΩ 15—16: A und ΑΡΟΩ 21, erste Halite: C.

1

5 tv Μαλοειτι μόρον.
Εττί προτάνιος Ποσειόαίω iv τα σνμπεδίω εγ 
Γραδανορέεσσι άπογράφεται Κ?*εϊνος ον- 
-vJav φντα π?*έα των Ρ Δ Δ , καί αμπέ-

1 0

~λων μόροις Ιν βρομάει δύο.
*Επ'ι προτάνιος Θεογένη Μινάων *Λντιφά\{ειος iv
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-γάει έν τώ χωρίω τώ επάνω τά ο/„ιλλάω\ν ν,αΐ σκορ-]
15 [~ό]δω φυτά. 'Επί προτάνιος'Ερμαγόρα Νηλιδείω Κάϊν.ος'Α\. . ..] 

έμ Βίαλεία αμπέλων μ όρον.
5Ε π ί προτάνιος 'Ιππω ν ιος Λιονΰοιος Πρωταγόραος [<αμπέλων] 
φυτά ΧΧΧΧΕΕΕΕ εν 'Αγερδάει τώ μεγάλω.

' Επί προτάνιος Αντιφάνη Αλέ(ξ)-
[-ανδρος]

20 Χ ριστέα αμπέλων φυτά X Ταλα[.. Ι-]
" ι  νπολοίποισι μόρον. -νερ$ε. 'Επί ζίονάν.ω Γλαύκος Α ντω -

-ννμειος
ίν [Θε]λαισεία αμπέλωμ μόροι[ς. . . .

Ζ. 2 παρ ΟΙοεζεία Meister*. das Wort ist zusammengesetzt aus olos- 
(=  φερε-) und dem Nomen ζειά „Spelt“ (vgl. φερέ-βοτρνς, φερε-οτάφνλος), 
es bezeichnet also ein ,,Spelt tragendes“ Grundstiick. Das davorsteliende 
ΣΤΝΤΑΛΑ soil nach Meister „Anpflanzung“, nach Fick „Teil am Ertrageu 
(zu ταλά-σσαι) bedeuten: vielleicht ist es ein von ΟΙοεζεία abbangiger Ge- 
netiv dee Besitzers. — Z. 5 Zu Μαλόεντι vgl. Stepb. Byz. s. v. Μαλόεις· 
Άπό)Ι.ων εν Λέοβω καί 6 τόπος τον ιερόν Μαλόεις. Nach Aristoteles άνεμων 
ϋέοεις και προσηγ. 973a biess aucb der nordliebe Hafen von Mytilene Ma- 
λόεις. — Z. 6 ά ονμπέδιος (eel. χώρα) sebeint zu bedeuten „das an’s πεδίον 
grenzende Gebiet“, vgl. die Komposita ονγ-χωρος, ονγ-γείτων, ονγ-κληρος 
(ισνγκληρον ελϋόντες χώραν Heracl. 32), welcbe samtlich die Bedeutung 
„angrenzend“ baben. Der Ausdruck ά ονμπέδιος χώρα ist entstanden aus 
a ovv τω πεδίο) χώρα. Anders fasst Meister die W orte: εν τα Σνμπεδίω. 
Mit dem Eigennamen Σνμπέδιος vergleiebt er Πεδί-αρχος, Πεδιο-κλής. — 
Ζ. 9/10 Βιττώνεος [£ν τα Θ]εανδρέδα Meister. — Ζ. 13/14 [Μεσσο]γαεΐ Mei
ster. — Ζ. 14/15 οκιλλάω\ν επί τά δ]δω φντά Fabrtcius. οκιλλάω[ν] ist der 
Genetiv zu τά σκίλλαια (Demin, zu οκιλλά), vgl. βολβός und βολβίον, σκόροδος 
und τά οκορόδια u. a.). Meister liest έπάνω τάς Κιλλαώ[νίας ό]δώ, docb darf ' 
eine nabere Bezeicbnung der φυτά nicht fcblen. — Z. 1G Μαλεία biess das 
sudostlicbe Vorgebirge der Insel Lesbos. Nach Tbucyd. Ill 2 — 6 bat es 
nocli ein zweites Μαλεία nordlich von Mytilene gegeben. — Z. 20 Άριοτέα: 
der Genetiv des Patronymikon, welcher Άριοτεάω lautete, ist wohl des 
Missklanges wegen (-εαω) vermieden. Meister erganzt *Λλεξ[- iv τα] Άρι
οτέα : docb wurde eine Lokalangabc έν τά Άριοτέα dicht neben ταλα[.. 
ε\νερΰε ibren Platz baben, vgl. die Zeilcn G/7, 9/10 und 13/14 — τάλα[ς 
τάς — ε]νερϋε Meister. — Ζ. 22 [Θε\λαιοεία Meister. * *·

91. Grauer Marmorblock, in der Sammlung dee Gymnasiums. Die 
der vorigen abnlicbe Inscbrift istzweimal, am oberen uud am unteren Iiande, 
eingemeieeelt. Lolling Mittbeil. XI 2G4 ft’., no. 2. Schrift: ΑΜο Ρ Σ λ .

['Ε π ί] προτάνιος 'Αντιάνορος 'Ανάξερμος [ζ/ιον^ίσιος .
[εν *Αχ\ε{ρ)δάει τώ μεγάλω αμπέλων φν[τα . . . . ]

5*

*·-i£L -
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Ob der πρότανις ΙΑντιόνωρ mit dem in der vorigen Inschrift Z. 4 
erwahnten identisch ist, bleibt wegen des verschiedenen Schriftcharakters 
zweifelhaft. \*Αχ)ε(ρ)δάει ist nach Z. 18 der vorigen Inschrift erganzt.

92. [293]. Marmor, in der Schnle zu Mytilene. Die Inschrift ist 
nnr bei Conze Tafel IV no. 3 genan abgebildet. Bechtel Bezzenb. Beitr. 
V 149. Cauer* no. 435. Schrift: AOMPS.

Θέος τνγα άγάΒ(α).
’Ό  κε Βέλη Βνην επ ί τώ βώμ[ω] 
τας ('Λ)φροδίτας τας Πεί- 
-Βως y.ai τώ ’Έρμα, Βνέτω 
Ιρηϊον, οττι κε ν,αί
ί'ρσεν υμΙ Βηλν, π(λ)[άν] υ(ν) γ[ε]> 
yml ορνι&α, \ο]{τ)τι[νά κε Βέληέ]

Ζ. 5 Ρ / ° ~ Υ ' νγ  Conze1 vollig deutlich ist nnr das P. πλ[άν] ν[ος\ 
v. Wilamowitz Zeitschr. f. Gymnasialw. 1877, p. 647. Da πλήν gewohnlich 
adverbial gebraucht wird, so liegt es naher, in engem Anschlusse an die 
Abbildung den Akkusativ vv zu lesen. Die Partikeln πλήν γε pflegen sonst 
dicht neben einander zu stehen, vgl. z. B. # 207 πάντων Φαιήχων πλήν γ 
αντον Λαοδάμαντος. — Ζ. 6 §§“ ΤΙ: erganzt von ν. Wilamowitz a. a. Ο.

93. [216]. Weisser Marmor, beim Hospitalbau gefunden. Conze
Tafel VIII no. 4. Besprochen von Keil Philologus Supplem. II 579 und 
Bechtel Bezzenb. Beitr. V 118 ff. Schrift: ΑΟΜΣοΡ&α.

...................άπεζώσ&ω τ α .............................

...................ν υμΙ ώμοπλατα[ν ..................................... .

• ...................σπλάγχνων κ α ............................
. . ένβαλ~]λέτω είς τον Βησ(α)[νρον .  . .

5 ........................ 6 όέ κ ε δα α νπ ο[δα ...........................

.......................(σ)9ω μεν τ α ν τ ( α ) ................................

................................ον ίνβα?.λε(τ)[ω ...............................

......................................α Βνη τ ρ ........................................

..........................................λ ε ξ ι ..................................................

..........................................ο ι ν ....................................................

94. [273]. Weisser Marmor, rechts unvollstandig, in der Schule. 
Pottier und Hauvette-Besnault Bull, de corr. hell. IV 427. Bechtel Bezzenb. 
Beitr. VII 264 f. Schrift : AP.

-ονας τρΐς v.al δέκα πάχε[ας καί πα]λαίύτ[α ........................]
\τα]ς ατωΐας vxti τοίς τοίχοις τοϊς &νράο[ις ............................. ]

.  ίχ]άτω&εν μέρεος μαρμάρω τώ εαω εργ[εος .................. . ]
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...............παχέων εις νψος, το δ* επάνω τώ έ κ τ α ...............
5 -ος καί τόίς οίκημάτεσσι εύρετρα μαρμάρινα ............

. . . .  [π]άχεα καί οδοις μαρμαρίνοις καί Βνραις άρ[γνρίαις] 

. . . .  [τ]οΐς Βυρέτροισι τοϊς [τέ] εξω καί εΐσω τοίχοισ[ι] . .

.................... από τάς χωράς άνω τάς επ ί  [ναν]μαχίαν δ

. . πάχος των ξύλων καί μήκος καί πλάτος καττ . . .
10 άπόΰεσιν των άλ[λ]ων έργων τόπο(ν) καί τι . . . .  ποιαν .

ισ . . τάν ατωΐαν τ ώ ........... ε ι ο π π ........... ν α λ ε ..............
ε ν ........................

Ζ. 1 erganzt von Fick Bezzenb. Beitr. XVII 188. — 2 &νράο[ις] 
Meister. — 3 ερκ[εος] Bechtel. — 7 [τε] die Herausgeber. — 8 [ναν]μαχίαν 
Bechtel. — 10 ΤοΡΟΙΙ: τόπο{ν) die Herausgeber. * 11 12

95. Bruchstiicke einer grossen Stele aus blaulichem Marmor, welche 
sicb zu drei Fragment-Complexen A B und C zusammenfugen lassen, in 
Pergamon gefunden. Die Urkunde bezieht sich auf einen Grenzstreit 
zwischen den Stadten Mytilene und Pitane, in welchem die Pergamener 
zu Gunsten der Pitaneer einen Schiedsspruch fallten. A 1—45 enthalt 
ein Dekret von Pitane (in der κοινή), A 46—61 und B 1—26 e in  im  
a o l i s c h e n  D i a l e k t e  a b g e f a s s t e s  1ρά φ ια  μα  d e r  M y t i l e n a e r ,  
B 27—28 und C den Schiedsspruch der Pergamener (wiederum κοινή). 
Friinkel Altertiimer von Pergamon Bd. VIII 1 (Inschriften), no. 245. 
Schrift: AOOPIQ.

Von den wenigen volletandig oder annahernd volletandig erhaltenen
Worten haben nur die foJgeuden fCir den Dialekt Bedeutung:

A.
1 [”Εγνω ά β]ολλα καί 6 δάμος π[ερί τώ ψ αφ ίσματος ..............]
2 [Περγαμηνών, ο άνέδωκ(α)[ν........................................................ .]
4 [δι]ασάφηνται 8 λόβηται 10 -κόντεσσι Part. Pft.

Β.
4 διό καί τοις 6 (αγ)ρηται κρί(τα)ις αύτοις
8 [π]αραγενόμενοι τώ εν [άμμι μηννος nach Friinkel]
9 διακονψ καί κατ εκασ[τον] 10 [-γ)νωα&έντων άπόψασιν

11 \ν){πά)ρξοισι κυρία καί αμετάθετα. ώσαντω(ς)
12 συλλνσιν. σταλώσοισι δε 15 παρεοντα 17 τάν πολίω[ν]
18 [δ]ικάσσασ&αι εν [μηννεσσι τ](ρ)ίσσι. So erganzt Frdnkel das

auf dem Steine erhaltene 3ΙΣΣΙ.
19 [πρ]ο&εσμίας 23 ίπρέσβε[νσαν κατ εάκ]λεες nach Friinkel.
24 [καλ]εσσάτωσα[ν δε επί ξέ]νια εϊς το [πρντανηίον] επ ί τάν
25 [y]i\νωντα[ι]...................είσάγη[ται].
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b. W eih in scb rifte ii.

96. [267]. Grauer Marmor, an der.Moschee des Dories Thermi. 
Conse Taf. IX no. 6. Cauer* no. 439. Schrift: AOFQ.

'Λ ρχίππa 'Λ&ανάεια 
'Λρχίμιδι Θερμια Ενατλόω.

97. Blane Marmorplatte, in einer Maaer innerhalb der Festnng. 
Ciehoriu$ Mittheil. XIII 58; no. 8. Schrift: ΑΠΣ.

'Hgcr/jMdag Jiovvoi/Xr^ ίερα- 
-τενσαις 'Λαύχιτάω  γαρισνηρι[ον].

98. Architravbalken aus blaulichem Marmor, anf dem freien Platze 
gegenuber dem Hanse des Festnngekommandanten. Ciehoriu* Mittheil. 
XIII 65 ff. no. 6. Schrift : ΑΠΣ.

• · · (//)ε,ί· · *(?]**£ τώ 'Λσ~ύχί7ζΙω Λ[ά γενεος]
. . . .  out . . . .  yu4ayJxtrciw Σώχηρι περί υγείας.

δ*[ά γ&εος] Ciehoriu*. Zu vergleichen ist die in denselben codicibns 
wie no. 99 und 100 uberlieferte Inschrift Samml. 260: . . .  Τρευς δια | γενεος 
τω Σώτηρος | Άοχλαχίω και Τρενς | διά βίω Λεσβίοις.

99 nnd 100. [258. 259]. Die beiden folgenden Inschriften sind in 
den Thermen Mytilene’s gefnnden von Cgriacu*. Seine Abschrift derselben 
ist nns uberliefert in einem codex PaJatinu* 156 (danach im CIG. 2173 
nnd 2172) und in einem codex XIV, Q. 20 der Universitatsbibliothek zn 
Pavia (aus diesem veroffentlicht von Kaibel in der Ephemeris epigraphies 

° II 6ff., no. XXI und XXVI). Das Alter der Inschriften bleibt unsicher: 
in der zweiten verwendet der codex Pavianu* einmal Q nnd zweimal C9. 
Die Formen der ubrigen Buchstaben kommen nicht in Betracht.

99.
*Λρχεμιδι | Θερμια Eva\vj6(a Jixag.

100.
*Qg xav ν.ράνναν | y.ai xb νδραγώγιον άπ\ο Κεγχρεαν * *Λρτε- 

~μιδι Θ\ερμ!α Evcr/.όω Jixag.
Die Abteilung der Zeilen nach dem PaJatinu*.

101. Grauer Marmor, gefunden an der kleinen Nikolaos-Kapelle im 
Dorfe Pyrgos bei den mytilenaischen Thermen. Lolling Mittheil. XI 281, 
no. 42. Schrift: ΑΘΜΤΤΣ. Die Seitenhasten des A durchschneiden sich 
an  der Spitze; in E und H ist der Mitteletrich abgeldst.
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[Τ](α) ΰεω Ιάρτέμιδι Θε- 
ν [-ρμ]/α Όμονοία Τε-

[-ί^έσφορος 2νμ-
^ [·φ]6ρω ν.αί Φ(ι)).[ο]τνχο

5 [τ~]άν χαλκίαν έίν.ο- 
[-ν]α καζτ τάν Ιττ(*τ)ά- 
[-ya]v καί χρημάτισ- 
[-^u](o)y αυτός όντε- 
[-&ή]*οντες υμΙ το 

10 [rag *Λρτ](έ)μι{δ)ος παν·

Ζ. 1 \€Ε. — 2 ΦΛ.ΤΥΧΑ. — 3 ΕΤΤΤΤΑ: επ(ιτ)ά[γα]ν Lolling.

c. G rrabiiiscliriffceii·

102. Blaaer Marmor, auesen an der ins Meer abfallenden Seite der 
Festungemauer, am Nordhafen. Cichorius Mittheil. XIII 72 f., no. 34. 
Scbrift: ΑΠΣ.

Φίλων Λιαφέ[}·εος]
Πρώταν yvva\y/xt άρέτας] 
γ.αί φι?*αγα&ίας [iWr/,α.]

Ζ. 1 ΑΦΕ. — 2 Krinagorae aus Mytilene verfasste ein Gedicht auf 
den Tod einer jung gestorbenen Frau Namene Πρώτη (Anth. Pal. V 108).

103. [269]. „In aula ecclesiae D. Georgia* CIG. Add. 2211 h. 
Schrift: ΑΠΣ.

Περίγενις Jir\ | χοίρε.

104. [294], In der Schule zu Mytilene. Von Aristeidcs Νέα Παν- 
δώρα 1862 φυΧλ. no. 299, in gewdhnlichen Majuekeln mitgeteilt. Keil Phi- 
lologus Suppl. II 582. Die Scbrift ist nach Conze S. 14 vorromiscb.

Κύριος 'Εχεχράτη χοίρε,

105. [270]. „Marbre blanc, pree de M4telin“ Pottier und Hauvette- 
BtinauU Bull, de corr. hell. IV 429 f. Schrift: A.

ίΑρμονία Στρνμονος, | γννα δέ 'Ονομάνορος, | χοίρε.

106. [299]. Marmor, in der Schule. Conze Taf. IV no. 2. Schrift:
A ΡΩ.

Βίω Σωσία ποεις.
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107. [300]. In der Schole. Conze Taf. VI no. 3. Schrift: A. 

[Α αμ^έας Θεογένη  | χάΐρε.

108 nnd 109. [266. 263]. In der Schule. Nach Abschriften JTiV 
pert's im CIG. Add. 2179g nnd d. Schrift: 108 ΑΠΩ, 109 ACΩ.

’Ο δά μ ο ς  | Σ τ ρ α τ ίπ π ω  | τώ  Ζ λο ιττα  | ηρω ι.
*0 δαμος  | Κ α λλ ίνΧ ψ  | Μ νασάν\δρον ηρω ι.

2. P lag ia ,
drei K ilom eter landeinw arts von P l n m a r i  (Potam os), antiker Name

nnbekannt.

110. [297]. Marmorblock an der kldinen Kirche der Panagia Pa- 
pande beim Dorfe Plagia. Conze Tafel XVI no. 1. Bechtel Bezzenb. 
Beitr. V 150 f. Rechts neben einer ans drei Distichen bestehenden Weih- 
inechrift dee Βάχχων Ζωους νΐός stehen die beiden Zeilen (Schrift APCG)):

’Αριστα Ζωη Bar/j/ωνείω μάτηρ 
*Αφΐ>οδίτα,’Α& ψα, 3Ιδψ α νττα-/.όω.

Ζώη iet der Genetiv ζη Ζωής no. 904: der Stamm dee Namens ist 
Ζ ω /εσ ·, wie der in den Zeilen 3 nnd 5 der metrischcn Inschrift stehende 
Genetiv Ζωονς «= *ΖωΙος beweist.

3. A igeiros.
Von Lolling (bei Koldewey Lesbos S. 38 f.) wird Aigeiros an der 

Stelle dee heutigen M i s t e g n a  (etwa 12 Kilometer nordlich von Mytilene) 
angesetzt.

111. Graner Marmorblock, neben der Thur der Panagia-Kapelle an 
der Skala von Mistegna. Lolling Mittbeil. XI 288. Schrift: A PC.

[Κ?*ε]οστρ(άτω) πρ[ο]τ{ά)νιος σ τ  εφανώ& εν(τ)ες v n b  τα[$]
βόλλας γ[α ϊ]

[τώ ] δάμω  άνέθηνχιν το  α γα λμ α  vxti τα ίς  ίξ(έ)δρα ις *Ε ρμα
ίναγωνί[ω·']

\^Ηρ]ωΐδας Καικειος 
[Χα~\ρίας Αιογ.)Μδαος 

5 [ ..  ·]ίτας ’ Ε(σ)ττερίταος
[.........]α$ Λ ϊ[.. ·]οίσιος
[*Αρι]στόμαχος Θεοδότειος

Π ολνκρέω ν ΑαΙιό% λειος 
’Α ν ό ξ ιπ π ο ς  Ζ{α)ιΒώ νειος  
(Α )α ΐγ.λης Κριναγδραος  
Μ έλανχρος Πι&ώνειος 
ΚαΪΥ,ώννμος Τιμαψ ένειος
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[Κρα]τίδας Βάκχιος 
. . .  φοινικόγραφος,

10 . . . \^ροί\μμ[α]τευς·

\Άνδρώνειος 
\_Καΐ]κειος.

Ζ. 1 ΣΤΡμ"  ,Ρ Ρ  — 2 Ξ ΙΔ  — 5 ΛΑΙΚΛΗ*. — 6 \*Μ/ § \ 0 \ ί 0 \ ί .

4. Mathymna.

112. [276]. Stele aus weissem Marmor, gefunden in der Kircbe 
Haghia Kyriaki in Molyvo. Pottier und Hauwtte-Bemault Bull, de corr. 
hell. IV 433 ff. Bechtel Bezzenb. Beitr. VII 265 ff. Cauer2 no. 433. 
Schrift: Α'ΘΡβ.

Βασιλεύοντος Πτολεμαίω τώ 
Πτολεμαίω καί Βερενίκας Βίων 
ευεργέταν, άγά&α τνχα, h t i  τζρντάνιος 
1/ίργία ε'δοξε τώ κοίνω των Πρωτέων 

5 επειδή Πραξίν.λης Φιλίνω δείχνεις 
χελληστνάρχας τάν τναϊσαν ετοι- 
-μέλειαν νεοιήσατο, οτεως κε τοϊς #[£-]
-οισι τοϊς τεατρωΐοισι αΐ Βνσιαι σν[ν~]
-τελέσ&ειεν καί ά γέλληστυς 

10 h  παίσα γίνηται ετειμελεία κ(α)[ΐ] 
είς ταντα πάντα εκ των Ιδίων εχο- 
-ράγησε άξίως των Όέων καί τας 
γβλλήστνος* άγάϋα τνχα εψαφισ&αι·
Ιτεεί κε σνντελέη ά γέλληστυς 

15 τοϊς Βέοισι τά Ίρα, δίδων αντω καί 
εκγόνοισι [διμοιρίά]ν και σάρκα ιζεντά- 
-μναιον a7i[y τώ β]όος τώ Βυομένω τώ 
J i  τώ Σώ[τηρι), εως κε ζοκοσι, καί άνα- 
-καρυσσην αυτοις, οτι ά γέλληστυς 

20 στέφανοι Πραξίκλην Φιλίνω καί έκγό- 
-νοις διμοιρία καί σάρκι βοεία ?εεντα- 
“Γμ]ναίω σννεελέσσαντα τά Ίρα τοϊς 
Βέοισι κατ τον νόμον καί τας χελ- 
-λήστνος Μειμελήβεντα άξίως

2 5 .................................  τοϊς Πτολε-
[-μ α ίο ισ ι .................................. ]

Da Ptolemaios III und seine Gemalilin den Titel ϋεοι ενεργέται
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(Z. 2/3) f&hrten, so warde das Dekret unter der Regierang des Ptolemaios 
Philopator (222—205 v. Chr.) abgefasat.

113. [277]. Blatte aus blanlichem Marmor. Reinach Ball, de corr. 
hell. .YU 37 ff. Schrift: ΑΘΠΩ.

£Επί πρντάνιος ΐΛ]ριστίωνος τώ *Λριστιώ[νος\
[i'dosf τώ κ]οινω των Φωκίων επειδ^η]
[*Λνα](ξ)ί(ον Ιύναξίωνος δείχ&εις γελλΐ]σ[τν-]
[-ο ρ ]/α ς  τάν πάΐσαν επιμέλειαν εποιήσατζο,"]

5 [ό]πως κε τοίς ΰέοισι τοϊς πατρωΐοισι αΐ &ύ- 
-σιαι σνντελέσΰειεν καί ά γέλλτγστνς εν 
τα παίσα επιμελεία γένηται καί είς ταυτα 
πάντα έχοράγησε εν. των Ιδίων* εψάφισ&αι* (ΧΓεφ[α-] 
-νωσαι Ιόναξιωνα Λναξίωνος εν τοΐς Jiovvoi- 

10 -οιοι προ τάς τώ αγάλματος περιφόρας, καί 
άνακάρνξαι, ότι ά γέλλτγστνς ά Φωκίων στ[ε-~\
-φανοί *Λναξίωνα Ιάναξίωνος άρέτας ε[νενχχ] 
καί έννοιας τάς εϊς ανταν στεφάν[ω χρυσιώ] 
τώ εννόμω και είκονι γρά(π)[τα, δίδων df]

15 [αν]τω [καί εκγόν\οισι................................

Ζ. 12 F . . . .  Reinach·. darnach ist also i[vexa] wabrscheinlicher als 
f[rvgxa]. — 14/15 von mir erganzt nach 114,3 und 115Js.

114. Graue M armorplatte, in der hellenischen Schnle in Molivo. 
Lolling Mittheil. XI 285 ff. no. 52. Schrift: ΑΠΣ.

[άγωνο-]
1 &έ[τ]αν.................................[είς ταντα]

πάντα ε[χοράγησε εκ των Ιδιων άποδει-]
-κνύμενος [τάν έννοιαν, αν εχει προς τάν] 
χέλ[λ]ψτνν [άγά&α τνγα έφάφισ&αι *]

5 επαίνησαι Ι1νΙϊ[6δωρον Πλειστίαιον καί] 
στεφάνωσαι αντο[ν εν τώ σννέδρω ττρο$] 
τα  (ϊέα [καί ά]ν[ακ]άρν[ξαι, ότι ά χέλληστνς] 
α Εκνρ[ίω](ν) στεφά[νοι Πν&όδωρον]
(Π)λειστί[α]ιον άρέτας [εννεκα καί έννοιας]

10 [τάς] είς τάν γέλλψτ[υ]ν [στειρώνω χρν-]
[~σίω τώ ενν]ό[μω κ]αί εικονι γρ[άπτα . . .]
[δίδων δέ αντω] καί εκγόνο[ισι................]

Die Erganzungen d. Zeilen 1—11 riihren von Lolling her: eie kdnnen 
(abgesehen von Z. 6) ale eicher betrachtet werden. — Z. 9 lAEIITIglON.

74
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115. Marmor, gefunden ,,εν τφ νεκροταφείφ τον χωρίου Βαφείο“, 
unweit Molivo. Nach einer Abschrift des Erzbischofs von Metbymna, 
Herrn Nikiphoros Glykas, berausgeg. von Wilhelm Mitteil. d. d. arch. Inst. 
XVI 130, no. 1. Schrift: AΓΣΩ.

[’Επί πρν]τάνιος Χορείω, μήνος Π[ . . . . , άγάϋα]
[rt*]x[« δ3]ο[ί]ε τώ τ,οίνω των Φωζ1\ων · επειδή ο δείνα] 
[Γλ]αν(ζ*)[ω]νος δείχϋ(ε)ις χελλησ(τ)νάρ[χας τάν παισαν έπιμέ-] 
[-λ]ε[ι](α)[ν] (επ)οήσα(το), όπως κε τοϊς &έ[οισι τοις πατρωΐοισι] 

5 [α]Ζ (ϋ)ν[σιαι σ]νντελέσϋειεν ζαί ά [χε?.ληστνς]
[εν τα] (π)αίσα ίπιμελεία γενηται ζ,αί [είς ταυτα παν-]
[-τ]α [ε]γο[ράγ](Ύΐσ)εν εκ των Ιδίων άξί[ως των Βέων]
[κ]αε τας χελλήστυος; περί δή τ[οντων εψά-]
[-φ]ισϋαι, επεί κε ο[υν]τελέτίΐ ά χέβληστνς τα Ίρα]

10 [τό\ίς ϋέοι(σι), στεφά[ν]ωσαι αντ[ον στεφάνω χρυσίω τώ]
[εννόμ](ω) ζ,αί διμοιρία (κα)[£ σ]άρζ.ι βοε[ία ......................] ·
[..................δίδ]ων δε α(ντω] ζμΙ (ε)[ζ,γόνοισι........................]
.............................ν λ λ ..................... ο ς ......................................................

Die Erganzungen und Verbesserungen des Textes ergeben sicb leicht 
aue den Inscbriften 112 und 113. — Z. 3 . . AYP. ΝΟΣ: [Γλ]αν(κ)[ω\νος 
liegt am nachsten. ΔΕΙΧΘΤIΣ und ΛΗΣΥΑ emendierte Wilhelm nach 
112g/0 und 1138/4. — 4 E. \ . . "ΊΤΟΗΣΑΙΓΟ: \επιμέλ\ε[ιαν] (επ)οήσατο Wil
helm nach 1120/7 und 1134. — Ob wir mit Wilhelm gegen den Dialekt 
ϋέ[οις τοις πατρωΐοις] zu erganzen baben, ist fraglicb, da ϋέοις in Zeile 10 
nicbt vollig sicber stebt. — 5 . ΙΟΥιΝ,.ΥΝ: emendiert von Wilhelm nach 
1128/9 und 1135/e. Nikiphoros bat Σ ausgelassen und Al irrtiimlich fur N 
gebalten. — 6 ΡΙΑΙΣΑ: (π)αίσα Wilhelm. — 7 . A . XO . . .  I ~EN: erganzt 
von Wilhelm. — 10 ΘΕΟΙΣΤΕΦ: wabrscbeinlicb aus ΘΕ01ΣΙΣΤΕΦ ver- 
sehrieben. ϋέοις (σ)τεφά[ν]ωοαι Wilhelm. Am Scbluss der Zeile habe ich 
Wilhelm’s Erganzung aufgenommen, obwobl dieselbc reicblich lang ist. — 
11 3ΚΑΙΔI MOIPIAN . AP: erganzt und emendiert von Wilhelm. — 12 *2N 
und hernach KAI“ : von mir erganzt, vgl. 11310> und 11412. —

116. Marmor, an derselben Stelle wie die vorige Inschrift gefunden. 
Nach der Abschrift des Herrn Nikiphoros Glykds herausgegeben von Wil
helm Mittheil. XVI 130f., no. 2. Schrift: ΑΠΣΩ.

. . . μψος τώ Δ Ι ........................................................

. . εξαποστόλ(α) τώ [. . . . άναγγέλλοντος τώ ζΜ-]
[-ρ]ε·[κ]θ£, οτ(ι) ά γ^έλ%ψτυ[ς ά .............. στεφάνοι]
. ΕΤΟΒΤΙΝ Γλανζ,ωνος [ενσεβείας ενεζ.α τας προς]

5 τοις ϋέοις ζμΙ άρε{τ)α[<ς ζμΙ έννοιας τας εϊς ανταν] 
στεφάνιο χρν(σ)ίω τώ ε[ννόμω · στασαι &■] 
αυτω ζ,αι εΐζ,ονα γρά[πταν .......................... ]
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[κ]οτ£ έπίγραψαι ότι ά γ\ελληστυς τίμαι]
[. ETJOBTIN Γ?Μυγ.ων[ος ενσεβείας ενε/Μ τας\

10 [προς] τοίς Βεοις vxu αρ[έτας ν.αί έννοιας τάς]
[£]Zc αυταν, ΐνα φάν[ερον η τοίς Βε)χ>ντεσσι]
[ενε]ργέτψ τάν χχέ)[λ?.ηστνν, οτι γόριν αξίαν]

13 [άποδ]ί[δ]οισιν ο ΐ ...............................................
Die Erganzungen geben ira wesentlichen auf Wilhelm zurack. — 

Z. 2 ΣΤΟΛΛ. Za vergleichen ist no. 160]7.22 άναγγεΧ).οντος τώ χάρνχος, 
Sti 6 δαμος χτλ. — 3 OTA: <5τ(«) ά Wilhelm nach Zeile 8. — 4 Den in 
Zeile 9 wiederkehrenden Namen vermag ich nicht zn denten. — 6 ΧΡΥ“ ΙΩ 
— 8 έτίμασε Wilhelm. — 11 βοΧλομενοις Wilhelm.

117. [279]. Marmor, an beiden Seiten verstummelt, jetzt Treppen- 
stufe am Hofe der Kirche Haghia Kyriaki. Potiier und Hauvettc-Besnault 
Bull, de corr. hell. IV 440 ff. Bechtel Bezzenb. Beitr. VII 267. Schrift:
ΑΟΜΓΩ.

-ενα περί ρωι- 
-σωσι αλΊΑλοις 
[διατ]ονέοντες τώ βώμιο 
το μέγ /.όρυγμα (τ)ε?*ε[σσ- 

5 [οί\λθνόμος έστω μ ε ι . ιαο 
νεώτερος ετεων (τ)εσ[σαρα/.οντα] 
δέ νπδ ταν πόνννχιν ε . ω

8 δυο υχχΙ επιμελησ[Β]ω . .  ω 
μήδεις ανηρ ετερος εϊς 

10 (ίλλο δε μηδέν τυγ- 
συντε)*έωνται εμ 
τοίς πατρωιοις 
[ο]Ζ μεν Βνρσοι . . .

Ζ. 6 ~ΕΣ: [τ)εο[οαράχοντα] die Herausgeber.

118. M u n z l e g e n d e :  MA©VMA^AIO£ Ffiedliinder und Sallet, daa 
konigliche Munzkabinet, 2te Aufl. (1877), S. 63, no. 76.

o. Eresos.

a, T J rk u n d en .

119. [281]. Grauer Marmorblock, ursprunglich auf den Breitseiten 
und der einen Scbmalseite beschrieben. E r zerbrach in zwei Stucke. 
Das u n t e r e  dereelben (in der Abbildung II) fand Conze in der Kirche 
der 'Αγία ΕΙρήνη zu Eriesoe. Alle drei Seiten desselben {A C D) sind noch 
mit Inscbrift bedeckt. Dae o b e r e  Stuck (in der Ab
bildung I) befindet sich am Brunnen dee kleinen Klo- 1 
stere Christos bei Eriesoe und wurde hier von Kiepert 
entdeckt. Kiepert sowohl ale Conze haben auf diesem II 
zweiten Blocke nur die Inscbrift der Scbmalseite B  vor-

X B y

A C D
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gefunden: die Inschrift der Breitseiten x  und y  scheint vollig geschwun- 
den zu sein; .wenigstens ist sie niclit etwa durch Vermauerung des Steines 
verdeckt, da derselbe frei liegt („jacet ad puteum“ Kiepert).

L i t t e r a t u r :  Die Inschriften des unteren Blockes A  C D  sind ver- 
offentlicht von Conze Tafel XII, A  B  und C., vgl. dazu den Text auf Seite 
34 ff. Die echmalseitige Inschrift B  des oberen Blockes wurde zuerst im 
CIG. II Add. no. 2166 C nach einer Abschrift Kiepert's herausgegeben: 
nicht so vollstandig, aber an einzelnen Stellen genauer ist die von Conze 
genommene Abschrift (in gewohnlichen Majuskeln auf S. 29 des Textes 
dargestellt). — Nach Conze und Kiepert wurden die vier Inschriften wieder 
abgedruckt und besprochen von Sauppe Gotting. Gelehr. Nachr. 1863,
S. 359 ff. und in der Commentatio de duabus inscriptionibus Lesbiacis 
(Gott. 1870), Wald Additamenta ad dialectum et Lesbiorum et Thessalo- 
rum cognoecendam (Berlin 1870), Kirchhoff im Anhange zu Droysen Ge- 
echichte des Hellenismus I I 2 363 ff. (Gotha, 1878), Bechtel in Bezzenb- 
Beitr. V 138 ff., Windel de oratione, quae est inter Demosthenicas decima 
septima (Programm der Thomas-Schule, Leipzig 1882), Cauer2 no. 430. —

. Eine neue Grundlage erhielt die Eritik des Textes durch Hicks a Manual 
of Greek historical Inscriptions, no. 125 A B C  (Oxford 1882), welchem 
mehrere von Newton im Jahre 1852 genommene Abklatsche zu Gebote 
etanden. Herr Rev. Hicks hat die grosse Giite gehabt, diese Abklatsche 
der drei Seiten A  C und D  des unteren Blockes mir zu einer nochmaligen 
Priifung zu iibersenden. Was ich auf ihnen erkannt zu glauben habe, 
fiihrt in der adnotatio critica die Bezeichnung: „Newton's Abkl."

S c h r i f t :  ΑΣΟΟΠ^λ . Da die Oberflache des Steines hart mitge- 
nommen ist, so sind die Buchstaben Λ und A (auch Δ ) , G und o sehr 
haufig von Conze und Kiepert verwechselt. Auch auf Newton's Abklatschen 
iet der Querstrich des A und der Punkt im G nur seiten deutlich zu er- 
kennen. Die Buchstaben sind στοιχηδόν gesetzt, die senkrechten und 
wagerechten Linien des vorgezeichneten Netzes sind — ebenso wie in 
no. 83 — noch deutlich zu erkenncn. Am Ende der Zeilen ist das 
Princip der Silbentrennung durcbgefiihrt: daher echwankt die Zahl der 
in jeder Zeile entbaltenen Buchstaben auf der Breitseite A  zwischen 84 
und 36 (Normalzahl 35, aussergewohnlich 37 in Zeile 28 und 33), auf der 
Breitseite Ώ  zwischen 35 und 38 (Normalzahl 37, aussergewohnlich 42 in 
Zeile 85), endlich auf der Schmalseite B — C zwischen 15 und 18 (ausser- 
gewohnlich 14 in der Zeile Cu ).

D ie Z e i t  de r  A b f a s s u n g  laset sick fur die meisten der auf dem 
Blocke entbaltenen Urkunden annaliernd beetimmen. Die erste der- 
selben (A  1—32), welche das Urteil iiber den Agonippos enthiilt, wird 
kurz nach der Belagerung von Eresos im Jahre 333 abgefasst sein. Die 
zweite (A  33 ff.), welche den Nachkommen friiherer Tyrannen die Ruck- 
kehr versagt, bringt Kirchhoff mit dem konigliclien Erlasse in Verbindung, 
welcher im Jahre 324 alien Verbannten Riickkelir gestattete. Der Brief 
dee Eonige Philipj> Arrhidaios (C 21—28) fallt in die Jahre 324—317 
v. Chr., der Brief des Eonigs Antigonos (C 30 ff.) in die Jahre 306—301.
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Die R e i h e n f o l g e  d e r  U r k u n d e n  hat Kirchhoff nach folgenden 
drei Tatsachen bestimmt. Erstens bildet die Seite C desbalb eine Fort- 
setzung der Seite B , weil der Inbalt der Zeilen B  1 — C 22 genau in der- 
eelben Reihenfolge auf Seite A  1—29 wiederkehrt. Zweitens ist C jfinger 
als A , weil in den Zeilen C 23—30 durch Philipp Arrhidaios die unter 
Alexander gefassten, auf A  enthaltenen κρίσεις bestatigt werden. Endlich 
drittens ist die Urkunde D  junger ale C 23—30, weil in derselben nicht 
nur auf zwei Briefe Alexanders und die Urteile der Eresier in Betreff des 
Agonippos und der Nacbkommen friiherer Tyrannen (also auf den Abscbnitt 
A  1—32 und A  33 ff.), eondern aucb auf die διαγραφαι των β α σ ιλέω ν αί 
κατά τούτων, also auf die Briefe des Alexander und des Philipp Arrhi
daios (also auf C 23—30) Bezug genommen wird. — Wenn aber B C  zu- 
sammengebort, wenn C junger ist als A  und D  junger als BC, so ergibt 
sich als Reihenfolge der Urkunden: z A  B  C y  D.

Den h i s t o r i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g  d e r  U r k u n d e n  denkt sich 
Kirchhoff folgendermassen:
x  Der νόμος ό κατά των τυράννων, auf welcben mehrfach zurfickgegriffen 

wird, und vielleicht das in Zeile D  15 erwahnte Urteil fiber den 
Eurysilaos,

A  1—32 das e r s t e  Urteil fiber Agonippos (etwa 333 v. Chr.),
A  33 ff. die Ablehnung des von den Nachkommen der frfiheren Tyrannen 

*Ηραΐος und °Ερμων gestellten Antrages auf Rfickberufung (etwa 
324 v. Chr.),

B  1— C 22 das Endurteil in einem zwei  t e n  Gerichtsverfabren gegen 
den Agonippos,

C 23—30 Bcstatigung der von Alexander gefallten κρίσεις durch Philipp 
Arrhidaios (aus den Jahren 324—317 v. Chr.),

C 81 ff.—y —D  3 Brief dee Konigs Antigonos auf die Antwort, welche 
ihm die Gesandten von Eresos auf seino Ffirsprache ffir die Nach- 
kommen des Agonippos gebracht batten (aus den Jahren 306—301 v. Chr.), 

D  4 ff. abschliessendee und zusammenfassendes χράφισμα der Eresier.
Gegen diese Anreihung der Ereignisse wfirde nichts einzuwenden 

eein, wenn sich Kirchhoff's Deutung der Zeilen B  1— C 22 halten liesse. 
Allein von einem z w e i t e n  Gerichtsverfabren gegen den Agonippos wissen 
wir nichts: nach D  10 hat der Konig Alexander nur einraal wegen des 
Agonippos und Eurysilaos an die Eresier geschrieben. Ferner muss Kirch
hoff in Zeile B  22—23 ^Αγωνί\ππ\ω erganzen. Diese Erganzung verstosst 
aber nicht nur gegen das am Ende der Zeilen durcbgeffihrte Princip der 
Silbentrennung, eondern rechnet auch nicht mit der Tatsache, dass nach 
Conzc vor dem λ  in Zeile B  23 nocli ein \  zu erkennen ist. So hat denn 
Wtndel ffir die Zeilen B  1— C 22 eine andere, von den neueren Heraus- 
gcbern gebilligtc Deutung aufgestellt: er vermutet, dass in ihnen das in 
Zeile D 15 erwahnte Urteil fiber den Genossen des Agonippos, den Eury- 
eilaos, enthalten sei (welches Kirchhoff auf a? suchte), und er erganzt in 
Zeile B  22—23 [Ενρνσι\λ](ά)ω. Gegen die Richtigkcit dieser Erganzung 
wird sich schwerlich etwas einwenden lassen, und doch ffihrt uns Wittdel 
vom Regen in die Traufe. Nach Wtndel hatten Agonippos und Eurysilaos
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zusammen die Tyrannis inne und machten sich genau der gleichen Ver- 
brechen schuldig (A 1—29 stimmt dem Inhalte nach mit B  1— (722 vollig 
iiberein): wesbalb wurde denn liber sie zu zwei verschiedenen Malen und 
zu zwei verschiedenen Zeiten zu Gericbt gesessen, obwobl sich doch nach 
D  12 Alexanders Brief auf Agonippos und Eurysilaos bezog, weshalb ist 
zwischen denUrteilen iiber Agonippos und Eurysilaos das Dekret inBetreff 
der Nacbkommen des Heraios und Hermon eingeschoben, obwobl doch, 
wie aue D  deutlich hervorgeht, der Process des Agonippos und Eurysilaos 
einheitlich und friihcr gefuhrt wurde ale die Verhandlung mit den Nach- 
kommen der fruheren Tyrannen?

Kirchhoff und Windel haben eines versehen: sie haben denAbschnitt 
B  1— C 22 auf eine Stufe mit A  1—32 gestellt, obgleich hinter C 22 der 
wichtige Inhalt der Zeilen A  30—32 fehlt, namlich das gefallte Urteil. 
Der Abschnitt B  1—C 22 enthalt nur die Begrundung der Anklage des 
Eurysilaos und die Bestimmung dariiber, in welcher Weise das Gericbt 
einzuleiten und abzuhalten sei, der Abschnitt A  1—32 dagegcn ausserdem 
noch das Urteil der εκκλησία. Die Zeilen B  1 — C 22 stellen also nur ein 
προβούλευμα dar, walirend auf A  1—32 die nach dem προβούλευμα gefallte 
γνώμα τώ δάμω verzeichnet ist; sie sind den Zeilen A  1—32 nicht glcich- 
wertig, wie Kirchhoff und Windel annehmen, sondern untergeordnet und 
konnten deshalb aucb von denselben raumlich gctrennt werden. Denn 
fiir die Regelung der Verhaltnisse in Eresos unter Alexander (A—B — ̂ 20) 
waren allein die beiden Beschliisse der εκκλησία wichtig, welche den Ago
nippos u. Eurysilaos zum Tode verurteilten (A 1 —32) und den Nach- 
kommen der fruheren Tyrannen die Riickkehr untersagten (A 33 If.). 
Diese beiden sind dalier mit Recht unmittelbar hinter einander an den 
Anfang (A) gestellt. Wenn es ausserdem noch von Interesse war, das προ
βούλευμα eines dieser beiden in der εκκλησία gefassten Beschliisse der 
Nachwelt zu iiberliefern, so fand dasselbe ganz naturlich hinter b e i d e n  
Dekreten seinen Platz.

Ist diese Vermutung richtig, dass in den Zeilen B  1 —<7 22 nur das 
προβούλευμα des auf A  1—32 enthaltenen Volksbeschlusses nachgetragen 
ist, so finden wir auch leicht eine Beantwortung. der Frage, weshalb in 
A  nur Agonippos, in BC  nur Eurysilaos als Schuldiger aufgefiihrt wird, 
obwobl beide die gleichen Verbrechen begangen batten. Es geniigte voll- 
standig, wenn in dem προβούλευμα BC  des Beispieles halber nur der Name 
eines der beiden Schuldigcn stand: denn die Begrundung der Anklage 
und die geriehtliohen Ausfiihrungsbestimmungen blieben ja fiir den an- 
deren Angeklagten die gleichen. Aber auch in dem Urteile A  1—82 
brauchte nur einer der t)beRhater namhaft gemacht zu werden: die iiber 
Agonippos verhangte Strafe traf eo ipso auch den Eurysilaos. Auflallend 
kdnnte es nur erscheinen, dass man in beiden Fallen nicht denselben 
Namen wahlte, sondern im προβούλευμα den Eurysilaos, im Beschlusse der 
έκκλησία den Agonippos nannte. Vielleiclit that man es, um die Namen 
beider ausdriicklich zu nennen, vielleiclit aber auch nur der Abwechslung 
halber. Wer die dem Inhalte nach vollig gleichen Abschnitte B  1—C22
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and Λ  1— 29 verg le icht, der w ird  fmden, dase sie offenbar absicbtlich  im  
Ausdrucke verschieden gebalten sind .

A .

.......................................................... [πο]λ[ι]ορ/,η θε[ντας]

............λ  . . \α\πολίπων οΙνομό(λη)σε υμι τοϊ\ς πο-]
\-λίται]ς δισμνρίοις στατήρας είσέπραφ  υμΪ\
\το\ις ’Ελλανας ελαΐζετ[ο\ υμι τοις βώμοις (ά)[νέ-] 

δ [-σ]νχίψε τώ Jlog τώ (Φ)ιλιπ(π)ί(ω) υμι πό)*εμον έξε\νι-\ 
[~γ,]άμένος προς *Λ)Χξανδρον υμι τοϊς ”Ελ)<ανας 
τοις μεν πολίταις παρε)Χμενος τά οπ)χε εξε- 
-νΧ{ά)ϊσε εκ τάς πδλιος [πα\νδ(ίμι} ταις όέ γνναι- 
-/Μς υμι ταίς θυγατέρας σ[υ]λλ(ά)βων υμι Ιρ^α[ί^]

10 εν τα ά/ΜΟτεόλι τρισχιλίοις υμι δια/.οσίο[ις] 
στατήρας είσέπραξε, τάν όέ πάλιν υμι τά ϊρ [α ] 

διαρπά(σ)αις μετά τ[ώ]ν [?Μ]ισταν ένέπρησε υμ[ι] 
σνγζΜτέ/Μνσε σώματα \τών\ πολίταν υχχι το τ[ε~]
Α ντα ίον  άφι/Χμενος προς *Λ)Χξανδρον /Μτ[ε-]

1δ -ψείδετο γαι διέβαλλε τοις πολίταις· γρίνα[ι]
[μ\έν αυτόν γ.(ρ)νπται ψάφιγγι ομίσσαντας περ\ι\ 
[θ]ανάτω· αί δέ κε /.αταΦ[α]φίσθη θάι·ανος, άντιφ -]  
-μασαμ[έ}νω *Λγωνίππω τάν δεν τέραν διαφοράν 
ποησασθαι, τίνα τρ[όπο]ν δευει αυτ(ο)ν άτεοθά- 

20  -νην · αί δέ κε ym/Jm(φθ)ε[ν]τος Ιάγωνίππω τα δΐΥΜ 
ΥΜτάγη τις τινα των Ιάγωνί*ετεω η εϊπη η 7εροθη 
περί /Μθόδω η των ν.τημάτων άποδόσιος, /Μτ[ά-]
[-ρα\τον εμμεναι υμι αυτόν υμι γένος το Υ.(τη)νω 
[γ]αί ταλ/Μ ε\ν]οχος [ε]στω τώ νόμω [τώ] τάν στάλλαν 

25 άνέλοντι τάν περί των τυράννων υμι των ε/.γ[ό-]
[-ν\ων, ποησασθαι δέ υμι επάραν έν τά ε/Χ^σία cr[tS-J 
[~τ]ιυμ τώ μέν δΐΥΜζοντι υμι (β)α[θ]όεντι τά πολε[ι\
\γ]αί \το ις νόμοισι) τα δΐΥΜία ευ εμμεναι, τοις δέ παρά

το δίγΜ[ι-]
[-ο]ν τάν φάφον φερόντεσσι τά ένάντια τούτων.

30 ΈδΐΥΜσθη· οζ,τω/Χσιοι όγδοη/.οντα τρεις· a/r[o]
(τ)αυταν απέλυσαν επτά , αί δέ άλλαι /Μτεόί/Μ(σ-)
-σαν.
('Ε]γν(ω) 3[α]^[ο]ς· περί ών οί πρέσβεες άπαγγέλλοιφ] 
(ο)ί προς ΐ4?*έξανδρον άποστά)^ντες υμι \AU- 

35 -ξανδρος τάν διαγρόφαν άπέπεμψε άφι/Μμέ-
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-νων προς αντον των πρότερον τυράννων άπο/[ό-]
-νων 3Ηρωΐδα τε τώ Τερτιν.ωνείω τώ 3Ηραείω yjx[i Α -]  
-γησιμένε[ο]ς τώ *Ερμησιδείω γ,αΐ επαγγελλα[με~]
[~ν]ων προς Αλέξανδρον, οτι έτοιμοί έστι δίν\μν]

40  [ν]ποσ(χ)έϋτ^ν περί των εγκαλημένων εν τώ δά[μω·]
[άγά&α τνχα] (δ)έ(δ)ογβ[αι] τώ δάμω · έπει(δ)[ή . . .

A. Ζ. 2 Anfang *****ΕΝΙ*ΡθΛΙ Conze (ενι scbraffiert), \εν τα πό\λι 
[ά]πο?.ίπων Hicks. Auf einem Abkl. Newton's glaube ich *****A&if* 
ΡοΛΙ zu erkennen. — o!NoMo**SE Conze (das erste o und das μ schraf- 
fiert), αντομόλησε Hicks. Auf drei Abklatschen Newtons ist OlNO vollig 
deutlich, dahinter MoA||SE. Es wird also οίνομόλ[η]σε zu lesen sein. Das 
Verbum οΙνομοΜω „allein davongehen" ist unit οίνο- „allein, einzig" zu- 
sammengesetzt, vgl. οϊνη ,,der Einer", οίνίζειν το μονάζειν κατά γλώσσαν und 
οϊνώντα· μονήρη Hes. In gleicher Bedeutung wird gewohnlieh oio- gebraucht, 
ζ. B. οϊό-φροιν, οΐό-βατος, οΐό-βιος u. a. m. — Z. 4 am Anfange Conze, 
It Newtons Abkl. In der Mitte EAAiXE** Conze (die vier letzten Buch- 
staben scbraffiert), EA/\IIEr * Newton's Abkl. Von Conze's τοης (statt τοις) 
ist auf Newton s Abklatschen nur T . . t  zu erkennen. Nach Conze (Molt/ ) 
miissen wir (ά)[νέ\σ]καψε erganzen. Auf den Abklatschen erkenne ich nur 
noch Mol : Hicks erganzte βώμοις [κατέχοκαψε\, docb bleibt binter βώμοις 
nur noch fur 3 Buchstaben Raum. — Z. 5 am Anfange ist KAYE auf zwei 
Abklatschen deutlich. In der Mitte lasst sich auf mehreren Abklatschen 
bald melir bald minder deutlich §|ΙΛίΡΓ5θ erkennen: ΜΛ~ΡΠ|§ Conze, 
{Φ]ι?.[ιπ]πίω Hicks. — Z. 6 am Anfange sind auf den Abklatschen deut- 
liehe Spuren des K nicht mehr vorhanden. — Z. 7. ΡΑΦΕΛ Conze (das <p 
und ε sehraffiert), PAPCA Newton's Abkl. — Z. 8 in der Mitte **IOAMI 
Conze, **Ν/λΑΜΙ Newtons Abkl. — Z. 9 Σ Ύ ^^ δΕλ Ν Conze (v und ε 
scbraffiert), t'|AA\B^.N Newton's Abkl. -  Z 10 AKPa Conze, AKPo 
Newton'8 Abkl. In der Mitte XIAffol Conze, ΧΙΛΙΟΙ Newton's Abkl. — 
Z. 12 APPAHAIt Conze (das ξ scbraffiert), APPA<Alt Newtons Abkl. 
Damach stelit die von Kirchhoff und Hicks aufgenommene Lesung d/ap- 
πάσαις sicber. Im iibrigen vermag ich in diescr Zeile auf den Abklatschen 
nicht mehr Buchstaben zu erkennen, ale Conze gibt: τ[ώ]ν [).ά\ισταν. — 
Ζ. 13 am Anfang tN ΓΚΑΤ Newton's Abkl., t iCKAT Conze. — Z. 16 in der 
Mitte ΥΑΦ||ΓΠ Conze (φ und beide γ sehraffiert). Auf drei Abklatschen 
Newton's ist ΥΑΜΓΓΙ vollig deutlich. ψά[ψ]ιγγι Wald, — Z. 17 in der 
Mitte *l*OH Conze, Φ |< ο || Newton's Abkl. -  Z. 18 in der Mitte THN ..  N 
ΔΕΥΕΓ Conze (das ην mit zarteren Linien), ΤΡ***ΝΔΕΥΕΙ Newton's Abkl. 
Dahinter αντοιν Conze, am  . v Newton's Abkl., αυτόν Hicks. — Z. 20 KA* 
ΛΛΙλ Ε* Tot Conze (/und ω scbraffiert), KAAAAd oEttTo£ Newton's Abkl. — 
Z. 21 ΙΡΡΛΝ Conze (v scbraffiert), ΙΡΡλ Η Newton's Abkl. — Z. 22 ΔΛ.ΝΤ 
Conze (v sehraffiert), ΔΗλ Τ Newton's Abkl. — Z. 24 am Anfang *A*TA 
Conze, *AITA Newton's Abkl. Kirchhoff vermutet, dass durch Schuld des 
Steinmetzen hinter τώ νόμω [τ<&] die Worte {fail τώ) auagelassen seien. — 
Z. 27 am Anfang *ITA Conze (τ und a scbraffiert), *I<A Newton's Abkl.: 

Hof f mann ,  die griochlfichen Dislelcto. II. (}
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α[ν τ]1χα Hicks. In der Mitte PA^DENTI Conze (λ schraffiert), anf New
ton's best era Abklatsche vermag ich nur PA|||§ENTI zu erkennen. Die 
Lesung βαϋόενχι ist nach C Zeiie 2 sicher. — Z. 28 (τοΐς νόμοισι) ist, wie 
Kirchhoff ans Zeiie C 3/4 erschlossen hat, durch ein Yersehen des Stein- 
metzen ausgelassen. — Z. 30 ΕΔΙΚΛ£θΗ Conze (εοοη schraffiert), εδίκα[οαν] 
Hicks. Anf den Abklatschen ist nur ΔΙΚ/ zu erkennen. — Z, 31/32 am 
Ende ΔΙΚΑ Conze, κατεδΙκα[ο] oav Wald, χατεδίχασαν Hicks. Auf dem 
besten Abklatsche Newtons glaube ich deutlich ΔΙΚΑ*, zu erkennen.

Z. 33 am Anfang *ΓΝοΔ**** Conze (γ ο δ  schraffiert), \ΓΗη3$% \%t 
der beste Abklatsch Newton's. Da die schrage Hasta vor dem Γ deutlich 
ist, so hat Hicks die von Wald vorgeschlagene Lesung Άγνόδαμος auf- 
genommen. Doch gibt ein einzelner Eigenname am Anfange eines De- 
kretes keinen Sinn. Ferner glaube ich das -ul =  ω deutlich zu erkennen. 
Wahrscheinlich ruhrt deshalb die schrage Hasta vor dem Γ nicht vom 
Steinmetzen her und es ist nach der Inschrift 215 (ε/νω δάμος* περί ών a 
βό)3ο προεβό)3.ενσε κτλ.) mit Nick Bezzenb. Beitr. Y 141 \~Ε]γνω d[a]ii[o]? 
zu erganzen. — Z. 36 durch den Sinn wird ein zweites των gefordert. 
Ob dasselbe lediglich aus Yersehen vom Steinmetzen ausgelassen ist 
(Kirchhoff), bleibt zweifelhaft. — Z. 37 am Anfang HI Conze, HP New
ton's Abkl. — Z. 39 das sou haben alle Herausgeber geandert: in ε(1σ)ι 
oder ia(o)t oder l(v)n. Bei der Darstellung des Dialektes will ich ver- 
euchen, i<m zu halten. — Am Ende der Zeiie gibt Conze ΔΙΚ (x schraf
fiert): Newtons Abklatsche fuhren, wie Hicks bemerkt hat, eher auf AIK. — 
Z. 40 am Anfang *Π θ*(ΕθΝΝ Conze, *Ρο*\ΞθΗΝ Newton's Abkl. Am 
Ende ΔΑ** Conze und Newton'* Abkl. — Z. 41 *E***o** Conze, \E/\0>e** 
Newtons Abkl., [δ]εδογβαι Hicks, δάμω ist auf den Abklatschen deutlich 
Dahinter ΕΡΕΙΛ Conze und Newton's Abkl.

; i: .· ' i''/
■(v

- · ' fv ·,

■ S i-,;:· ':,
• ■■

B.
1 [παρ](η)λετ(ο) τα [otv/ax καί] 

[εξ]ε/.?ΜΪσε ex rag [no-’] 
[~λί]ος ττανδάμι, ται[ς\
[d](e) γνναι /.ας γαι τ[αις]

5 [&~\νγάτερας ον7\)Λβων\
[η]ρ& είς ταν [ακρόττο-] 
[-λ]ίν καί ώθ(έ)[πρ]α[ξέ] 
δισχιλίοις υμΙ di[a-]
-ν.οσίοις στατήρας, to|V)

10 δε 7ΐδ).ιν ν.αί τα ί(ρ)α [&-] 
[~αρ~\πάσαις μετά των 
[λ]αΐσταν ενεπρη[σέ]
[κ]αί συ/κατ(ε) υμνσε 
[σ~\(ώ)ματα των πολίτ[αν·]

15 [γ]ρίνναι μεν αυτόν
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[κ]ρνττται (ip)a[cp]iyy[i κα-] 
[-τ]ά τάν διαγρά{φ)αν τ[ώ] 
[β]ασιλέως ΐΛ?>εξάνδ[ρω]
['κ]αί τοίς νόμοις· [αί άε]

20 [κε] καταιραφίσΰψ  [κα-]
[-τ ] (α)υτω d-άνατος, [αντί-] 
[~τι]μασαμεν[ω Έ](ν)[ρνσι-] 
[-λ](ά)ω τάν Δευτέραν [κρί-] 
[-σ]/ν ττοήσασ&αι διά 

25 [%]ε*ρθΓον/α£, τ/να
[τρόπον (tern αίτον [ά-] 
[-7τ]ο&άνψ, λά (β)εσ&αι ά[ε] 
[κ]αί σνναγόροις τ[άμ] 
ηόλιν δέ'/Μ, όστινε[ς]

30 [ο]μόσσαντες 3̂ (ττ)ό[1λω-] 
[-ν]α Λυν.ειον ό[μοι σννα-] 
[-γ]ορτ{σοίσί [τά πόλι, ο τι-] 
[-71 ως] κε δννα[νται. .  ..]

C.

[ · ........................ · · · · · ; · π 0 ^
[-σασίϊαι δε καί εττάραν]
[ίν τά έκ?*ησία αντί-]

1 [κα τώ μεν δικ]αίω {ντε-) 
[-άργο]ντι καί βα&όεν- 
[~τι τα] ττόλει καί τοίς 
[νδμο\ίθί τά δίκαια εν 

-5 [εμμε]ναι καί αυτοιοι 
[και] έκγόνοισι, τώ δέ 
[πα]ρά τοίς νόμοις κα[ι] 
τά δίκαια δικαζόν- 
-τεσσι τά ενάντια· ο- 

10 -μνυν δέ τοίς πολίτ[αις] 
τοίς δικάζοντας·
[ν]αί δικάσσω τάν [δίκαν] 
[ο]αοα μέν εν τοίς [νό-] 
[-μ]οωί εν/, κατ τοί[ς νό·]

1 5  [-μο]ις, τά δέ άλλα εκ [φίλο- ]  
[-τι]ονίας ώς άριστα (κ)[αί] 
[δ]ικαίτατα καί τιμά-

0*
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[-<τ]ω, α ί κε κητάγνω, ορ&ο)[ς]
[ζ ]α £  δι(καί)ως' οντω ποησω 

2 0  ναι μα J ia  καί ™A)jiov.
Φ ιλίππω  *

u4\ μεν κατά των φυγά- 
-διον κρίσεις αι κρ *# β {7-]

-σαι ιπ ο  ίΑ)^ε£άνδρον 
25 κίριαι εστωσαν και

(to)ν κατέγνω φνγην, φε[ν-]
[-γ~\έτωσαμ μεν, άγώγιμο[ΐ] 
δε μη εστωσαν.
Πρδτανις Μελίδωρο[ς·)

3 0  βασιλείς Αντίγονος 
JΕρεσίιον τηι βονληι 
καί τώι δημωι χαίρειν  
παρεγένοντο τερός η- 
-μας οι τεαρ υμών ττρ ί[σ -]

3 5  (-β)εις ’/μι διελε/ονε[ο, ]  
φάμενοι τον δήμον 
κομισάμει·ον την τεαρ [η-"]
-μών επιστολήν, ην εγρ[ά-']
-ψαμεν νπερ των ΐΑγωνί(π-)

4 0  [-π^ον υιών ψήφισμά τε ττία-]
[~ησ~}ασ&αι, ο ανέγνωσα[ν]
[_ημΐ]ν καί αντονς άπε- 
[-σταλκεναι . . ]  Λ £  | |

Β. Sowohl KieperVs ale Conze'8 Abschrift ist xnangelhaft. Da die 
meisten Febler nach dem Texte von A  leicbt zu verbessern sind, so ver- 
dienen dieselben niebt als variae lectiones angefuhrt zu werden. — Z. 1 
AET-OlTA£ Conze. ΠΛΕΤΑΤΑ Kiepert: [παρε]{ί)λετο τά [δτζλα] Kirchhnff. — 
Z. 4 **ΓΎΝ Kiepert, *# ΓΥΝ Cfmze: [ταΐς J d](«) γυναίκας Sauppe. — Z. 10 
11A Conze, l!A Kiepert. — Z. 11 Beide Abschriften bieten [άρ)πάσαίς: vgl. 
die Bemerkung zu A  12. — Z. 16 *.\*1~Γ* Conze. T ##l ΠΡ* Kiepert: 
{ψ)ά[φ]ιγγ[ί] Wald, vgl. die Bemerk. zu A  16. — Z. 20 ΊΆΦΙ* . . .  Kiepert, 
ΥΑΦΙΞΟΗΙ Conze: καταψαφίσ&ηι alle Herausgeber. Das zweite Iota ist auf- 
lallig, vgl. χαταψαφ(σ&η A  17. Sollte καχαψαφίαδη (*)[α-] zu lesen sein? — 
Z. 21 * \Τ Τ Λ  Conze: [seY] (α)ντω Bechlel. — Z. 22 MEN**I.. Kiepert, 
M EN... Conze. — Z. 23 ** sl Kiepert, * \JX Conze: [^](^)[ρνοιλ](ά1ω 
Windel, vgl. die einleitenden Beznerkungen auf S. 78. — Z. 24/25 [*g(o]ir 
Cauer, entsprechend dem διαφόραν A  18. — Z. 27 ΛΑΤ!*θ Kiepert, ΛΑΚΕ*© 
Conze : λά{β)εσϋαι oder λά{ζ)εσθαί, letzteres von Kirchhoff erganzt. — Z.29
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ο*ΤΛΝΕ.. Conze, oSTbN.. Kiepert: ο(τ)τίνε[ς] Bechtel. — Z. 31 Hinter 
Avy.tiov bietet Conze ein o. Cauer und Bechtel erganzen o[vτω], welches 
in diesem Zusammenhange nicht recht verstandlich ist. Das von mir 
erganzte Spot ist die aolische Form .fur att. όμον (vgl. Balbilla’s υμοι): 
dieses wird nicht selten eiuera mil συν- zusammengesetzten Yerbum (δμοι 
σνναγορήσοισι) hinzugefiigt, z. B. Soph. Trach. 1237 (Dind.) κρεΐασον ϋανέϊν 
η τοΐσιν εχϋίστοισι σννναίειν όμον, Eurip. Hel. 104 αΰτφ ον ξννωλόμην όμον. — 
Ζ. 32/33 erganzt von Bechtel. ΑΥΓΑ.. Kiepert, ΛΥΝΑ.. Conze.

C. Ζ. 1 AJ£I.. Conze (alle vier Buchstaben schraffiert). Auf dem 
besten der Abklatsche ist deutlich \A i-i.il zu erkennen: die letzte Hasta 
laset sich ihrer Stellung nach nur zu einem Γ oder Π erganzen. Es trifft 
also Hicks' Lesung [<5ικ]αίω (νπ)-[άρχο]\*τι zweifellos das Richtige. — Am 
Anfange and am Ende der folgenden Zeilen sind mehrfach Buchstaben 
zur Halfte untergegangen, aber an keiner Stelle ist die Lesung im min- 
desten zweifelhaft. — 15 am Ende EN Conze (das v schraffiert), Eb =  εκ 
Newton's Abkl. — 19 ΔΙ-Ω-Ζ ist ein Versehen des Steinmetzen. — 24 am 
Anfang ΞΑΙ Conze, *Al Newton's Abkl. — 26 am Anfang bietet der beste 
Abklatech i-N. — 39 auf dem besten Abklatsche ist ιΆΜΕΝ zu erkennen. 
— 40 Der Genetiv ΥΙλ Ν ist auf den Abklatschen vollig deutlich, so dass 
Conze'8 ΥίοΝ wohl nur auf einem Versehen beruht.

D.
. E N .................. Η . Λ Ι .................................................... ^ I T h ..................
.............................Ν Λ ΙΛ Ι................................ N A).έξαν[δρος . .]
.........................................................................................ερρω σ[#ε . . .]
[”Εγΐ'ω δάμος9 περί ών ά βόλλα πρ]οεβόλ)χ[υσε . . .]

5 ............... Τ Ε Δ ....................................................... Λ Ν Λ ΡΕΣΟ ΙΧ  . . . .
. Η ..........................N T ........................................ καζ[ά] των τυρ[άν~]
-νων [καζ των έ]μ πό\)χι οΙνΛβ&έντων vxti των εκ/[<5-]
[-νων των τούτων..............................] I vxti ταΐς γράφαι[ς]
. . Ε ........................................ τον έν,λησίαν · ’Επειδή vxti ττ[ρό-]

10  [-τερον] ο βασιλεύς Αλέξανδρος διαγράφαν άπο(σ-) 
\-τέ\λλαις π[ροσέτ]αξε [Έρε]σιοις ν.ρίναι υπέρ τε 
[Αγω]νίππ[ω v]ai [Ευρνσιλά]ω> τί [ό]εζ πά[&]ην αντοις, [ο] 
[δέ δάμος άνχ]ν[σ]αις τάν διαγράφαν διν.αστήριο[ν] 
\νχι)χ](σ)σα[ι]ς νχιτά τοις νόμοις, ο εκρ£ΐ{ΐ']ε Αγώνι\π-\

15 \-πο]μ μεν καζ Ενρυσι[λαο]ν τε[&ν]ά:/.ψ} τοις δέ άπο(γ)[ό~) 
[-νοις αυτω\ν ένόγοι[ς εμμε\ναι τώ νδμω τώ έν τα 
\σ\τάλλα, τα [ό]ε νπάρχο[ντα] 7τέπρασ(ϊϊ)αι αυτών /.ατά 
[τ]όν νόμον έπιστέλλ[αντος] δέ Αλεξάνδρω vxti υ- 
-πέρ των Απο[λ]λ[οδ\ωρε[ίων] (κ)αζ ιών ν.ασιγνητων [αί/-]

2 0  [-τ]ω"Ερμωνος vxti Ηραιω τώμ πρότερον τνραννίρ 
-σάντων τας πόλιος vxti των απογόνων αυτών, κ[ρζ-]
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-ναι τον δαμον, πότερο[ν όόκ]ει καταπορενεσ&[αι] 
αντοις η μ η0 [ο 0]ε δαμος άκούσαις τάς διαγράφεις] 
δινχιστΐ][ρ}ι[ό)ν τε αντοισι σννάγαγε κατά τον [ιό-]

2δ [-μο]ν καί τάν διαγράφαν τώ βασιλέ{ω)ς 'Λ)χξάνδρ[ω,]
[ο ε)γνω )χ>[γ]ων ρηΟέντων παρ' άμφοτίρων τον τε (ν)[ό-] 
[~μο]ν τον κατά των τυράννων κύριον εμμεναι κα[ί]
[φ]ενγην αντοις κατ [τά]μ π[όλιν] · δεδογβαι τώ δάμ[ω ·] 
κνριομ μεν εμμεναι κατά [των] τυράννων υμΙ τώ[ν]

30 [ήΐέ πολι οίκη&έντων καί των απογόνων των τό[ν~]
[~τ]ων τον τε νόμον τόμ περί [τ]ών τυράννων γεγρά[μ~] 
[~μ]ενον Ιν τά στ άλλα [τ]ά [πα/Αχί\α καί ταΐς διαγρά- 
\-φ]αις των βασιλέων ταις κατά τούτων καί τά tpa- 
\-φ]ίσματα τά πρότερον γράφεντα υπό των προγ[ό-]

3δ [-ν]ων καί ταις ιραφοφο(ρ)ίαις ταις κατά των τυράννων. [Αί] 
[<J]« κέ τις παρά ταυτα άλίσκψαι των τυράννω[ν ij] 
των ίμ πόλι οίκη&έντων η των απογόνων των [του-]
[-τ]ων τις ίπιβαίνιον Ιπ ι τάν γάν τάν 'Ερεαίων . .
. . τον δ(ά)[μο](ν) βου)*εύσασ&αι καί π ε .................
. ~ Λ Λ Λ Ι ............................................................................................

D. Fur den Text kommt vornebmlich die Abschrift Conze's in Be- 
trach t, da sebr viele der von ihm gelesenen Buchstaben (namentlich in 
der oberen Halfte) auf Newton's Abklatschen nicbt zu crkennen sind. — 
Z· 1 die letzten vier Buchstaben Hicks nach den Abklatschen: ITH Conze.
— Z. 3 Von ερρωσϋε ist auf den Abklatschen nichts zu erkennen. — Z. 4 
οΞΡοΛΛ Conze (das ρ schraffiert), [-τρ]οεβώλ)*ν[οε] Hicks. Zwei Ab- 
klateche bieten allerdings deutlich Β^ΛΛ: es liegt aleo entweder ein Ver- 
sehen des Steinmetzen odor eiue zufallige Verletzung des Steines vor. — 
Z. δ Λ.Γ£θΙΧ Conze. Auf einem der Abklatsche glaube ich APCSOIX zu 
erkennen. — Z. 6 Zwischen NT und KAT fehlen nach Conze 11 Buch
staben. Entweder ist also die von den meisten Herausgebern nach Zeile 
25/26 aufgenommcne Erganzung . .  v τ[όν νόμον τον] κατά oder die Angabe 
Conze's unrichtig. — Z. 9 Etwa [επ]ε[ψάψιοοε . .  rfc] τάν. Am Ende KA! 
Conze, ΚΑ1Γ Newton, καί π[ρά(τ£ρο>»] Hicks. — Z. 10 Auf dem beaten Ab
klatsche ist am Ende Po< deutlich. — Z. 11 am Ende EPTI Conze, EPTE 
Newtons Abkl., terέο τε Hicks. -  Z. 14 Anfang «***Ε*Λ** Conze (die 
drei ersten Buchstaben schraffiert), [καλέ](σ)οα\ι]ς Wald. Auf dem ein- 
zigen Abklatsche, welchen Newton von der linken Seite der oberen Halfte 
genommen hat, ist vor TATo;C keine sichere Spur eines Buchstabens zu 
finden.— Z. 19 (κ)α/: ΡΛΙ Conze, ί ΆΙ Newton's boster Abklatscli. — Z. 20 
am Ende ANNH Newton's Abkl. — Z. 21 am Ende Τλ ΝΧ Newton's Abkl.
— Z. 23 HMh Newton's Abkl. Am Ende lesen Ktrchhoff und Hicks gegen 
den Dialekt τάς διαγράφα[ς]. Bechtel hat Sauppe's Vermutung τα(ι)$ dm- 
γράφα[ις] aufgenommen. Cauer endlich lasst τας aus τά(ν) verschrieben
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sein. Da es sich nur um e in e n  Brief handelt und da άκονειν „anhoren“ 
sowohl mit dem Akkusative als mit dem Genetive der Sache verbunden , 
wird, so ist obne jede Anderung der Genetiv τας διαγράφα[ς] zu lesen, 
auch wenn in Zeile 10 in dem gleichen Zusammenliange nach άκούοαις 
der Akkusativ τάν διαγράψαν steht. Offenbar absichtlich sind die dem 
Sinne nach gleichartigen Zeilen 13 if. und 23 if. im Ausdrueke verschieden 
gehalten, vgl. δικαοτήριον καλεαοαις neben δικαοτήριον σννάγαγε, κατά τοις 
νόμοις neben κατά τον νόμον, δ εκριννε neben ο εγνω u. a. m. — Ζ. 25 
ΛΕθ£ Conze, auf einem Abklatsche Newton's erkenne ieh AEcl£, vgl. βα- 
σιλέως in B, Zeile 18. — Z. 26 ΑΜΦα  Conze, AMOC Neicton's Abkl. Am 
Ende TEN Conze und Newton's Abkl. — Z. 28 KAT**MP**** Conze. Da 
auf einem JV ^on’schen Abklatsche KAT und auf einem anderen Γ (an der 
Stelle von Conze's P) vollig deutiich ist, so treffen Bauppe's Lesungen κατ 
[τό](ν) (ν)[όμον] — aufgenommen von Kirchhoff Hicks Bechtel — und κα(ϊ) 
[τά]μ π[ό?.ιν] nicht das Richtige. Die von mir erganzten Worte κατ \τά)μ 
π[όλιν] „im ganzen Gebiete der Stadt" sind auch im Attischen als stehende 
Formel {κατά την πόλιν) bekannt. — Ζ. 29 am Anfang *YPI Conze, <YPI 
Newtons Abkl. — Z. 31 am Ende ΓΡΑ Conze und Newton's Abkl. — Z. 32 
[r]d [παλαί\α Kirchhoff. — Z. 34 am Ende ΡΡοΓ Conze und Newton's K\)k\. 
— Z. 35 ΦοΝΙΑΚ Conze, ΦΟΙΙΑ1* Newton's Abkl. — Z. 37 am Ende ver- 
mag ich hinter των auf den Abklatschen nichts mehr zu erkennen. — Z. 39 
*ΛΥλ ΝΔ***ΡΒοΥΑΕΎ* Conze, *ο.ΓΟΝΛA ®v/11 BOYAEYt  Newtons Abkl. 
Diejenigen beiden Buchstaben, auf welcbe es besonders ankommt, namlich 
das ω im Anfange und das erste v in βουλενοαοϋαι, sind auf den Abklat
schen vo l l i g  deutiich.

120. Weisse Marmorplatte, jetzt in der Schule von Erisso. Bechtel 
Nachr. d. Kgl. Gesellschaft d. Wissensch. Gottingen 1886, no. 1 1 , S. 373 ff. 
(mit Tafel) nach einer Abschrift des Gymnasialdirektors Bernardakis. Die 
zuverlassigero und richtigere Wiedergabe durch Lolling Mittheil. XI 289 ff. 
ist dem folgenden Texte zu Grunde gelegt. S c h r i f t :  Α θ ο Ρ Σ α . — Z e i t  
d e r  A b f a s s u n g :  nach Bechtel die erste Halite des zweiten Jahrhunderts.

.......................................................μηδέ τοίς
..................... ..  μηδέν ι ά7εθ7είρασ-
[-σα«,................................ ] 7do μηδέ V7code-
[-σΒαι μηδέ <Χ7εο(ρη](ν)ααΒαι μηδένι μηδέ νπό- 

5 -ΒεσΟαι μηδ* εΪ7εην έμ βόλλα μηδέ έν 
δάμω μήδενα, ώς δεϊ ττεριβάλεο&αι 
τάν Βνσίαν, μηδέ το αργυρών είς Άλλο 
Υ,ατάταξαι μηδέν αί δέ μ η , άχυρα εμμεναι 
τα πρόζ&εντα ! έτεαίνησαι δέ 'Λγέμορτον 

10 Βα/,χίω, οτι xal 7ερόεερον άνηρ άγαΒος εων 
διετέλειε 7εερί τε τα ιρα καί τον δαμον καί 
τερυτανευααις ένεδείξατο τάν έννοιαν,
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αν Τ{χε περί ταμ τεόλιν καί τοίς πολίταις καί κά- 
-)&ντον αυτόν καί ε/.γόνοις εις το προτανψον,

1δ ο τα κε τάν θυσίαν ταύταν τεοιέωσι, δέδοσ-
-&αι δέ αν τω /.αί τάν επιγράφαν επ ί τδμ βωμόν, 
(κ)[α]#αττερ αΐτηται. Τό δέ ψάφισμα τούτο άνά- 
-γραψαι είς στάλλαις μαρμαρίναις καί 
ταμ μεν χϊέμεναι εν τάγόρα, τάν δε είς τό 

20 Ιά&άναιον.

Ζ. 2 άχοπέοασ[σαι] zu erganzen nach der kymaiscben Inschrift no. 15613. 
— 3 _(Ρ)ΙΡλ  Berrtardakis, ΙΙΡΛ. Lolling: etwa \μήδ]{εν)ί πω. — 4 ιΐΑΣ
Lolling, ιΑΣ Bernardakis. — 7 θυσίαν Lolling, ουσίαν Bernardakiz. — 11 
duri/^te vgl. Bechtel a. a. 0. 375 ff. —.17 lf§3APEP Lolling. — 19 ArcPA 
Lolling, ΑΓοΡΑΙ Bernardakis.

121. Marmorblock in der Hauptkirche neben der Schnle. Cichorius 
Sitzungsber. d. Kgl Akademie d. Wissensch. Berlin 1889, S. 375 ff. Die 
Inscbrift ist sehr verwaschen nnd an beiden Seiten unvollstandig. Sie 
gehdrt nach der Ansicht des Herausgebers in die zweite Halfte des 3. 
Jahrh. v. Chr. Schrift: ΑΜ0ΡΣΩ.

Die volietandigen and fur die Daretellung des Dialektes wichtigen 
Wortc sind:

2  ούτε γ}[α/.ο]πα(ϊίαν ούτε δατεάναν 
διά τάν Ιδίαν φιλοτιμίαν 
[ε]όννατο, τό τε κατά τάς τεολιος 

5 ττεττρεσβεν/.ων δέ yjxc {αλ])χης 7ερε[σβείαις] 
πρεσβεία τά περί επιστατ[εί]α[ς] γενομέ[να]
-άμ ενός ν,ρίσιος
[εφ]ερε τά  πόλει έπιτε[αρ]έων περί 

9 τοίς νι/.άσαντας εΊδε(?)
13 υμι τά συμφέροντα τώ [δάμω]

-α[ασ]ε ου/, ολίγα υπό τώ δάμω 
[/εαρέχ]ων εαυτόν έμ πάντεσσι 
-σγράφων τά Υ^άτιστα 
-άμενος υπέρ των vjoiva σνμφ[ερ]όντ[ω]ν 

18 [κα]τα τάν Ιδίαν δνναμιν 
20 [l'do£*]e τώ δάμω* 'Έιιεί 

δέόθΥ.[ται]
[/ίάμ]ωνα Πολνάργ{ω . . .] άνδρα 
-οντα τά συμφέροντα τ[ώ δάμω]
ΡΡΑΤΟΝ εν τε τοίς Λιοννσίοισ[ι]

25 [ε]ν τοίς γνμνί/.οισι άγώνεσσι, οί νστ[ερον]
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[βασ]ίλει Πτο)*εμαίω 
τώ ΐΑγερρανίω μψνος τά τ[ρίτα]
-δαις εφετκε μ ελλ ι. σ . . ναγαλ. ω 
-εντας άνανγγελλίτω ταγ . .  ωντωνα 

30 \ο]τι ό δαμος στέφανοι Λάμωνα Πολναρ[χω]
[φ]ι(λ)ίας τας εις αυτόν καί ενσεβείας τάς προ[ς τοις &έοις] 
[στεφάνιο] τώ(ι) εννόμω καί εΐκονι γαϊτκία, τας (δε) dedô ufiVag] 
εν τοΐς Λιονυσίοισι τδγ χοροστάτα(ν τ)όν ε~
[τόν γ]νμνασίαρχον άϊ τον ενεστάκοντα 

35 εν τοις άγώνεσσι πάντεσσι
κε επετκε νχχί τοις άλλοις ευεργέ[ταις] 
εϊς το προτανψον επ ί τα ΐς #νσία[ις]
[κ]α(£) τά πρότερον αντω γεγόνοντα 
[επ]αίνεσ$αι τον δάμον άξίαις άπονέμ[μαντα . . ]

40 [. . . τίμα ις τοις] ευεργετέντεσσι — δίδ(ο)σ&ατ ζίάμω[νι]
[υμτ εκ](α)στον ενιαυτόν υπό τώ ταμία  κχχί των 
(ΰ-)ύψ υπέρ σωτηρίας τας πόλιο[ς]
[π]ολίταν ‘/μ ι γυναικών υμΙ τέκνων
[εν τώ προτα]νψω τώ μΐνος τώ ’Ομολοΐω τά ερδόμ[ενα]

45 [κατ ε]τος Ιρητενει τώ !Αγερρανίω μψνο[ς]
ΥΜΐ τοις γινόμενοις κατ ενίαυτο[ν]
[ά]7ΐοτάσσψ αί εκ τάν προσόδων υμΙ εκ τώ 
δυο στατήρες (Akk.?) — εν δέ τά 
ταμίαν από τάν προσόδων

50 [χ]αλγΛαν έν τόπω τάς άγόρας τώ επιφα[νεστάτω] 
δαμος Λάμωνα Πολνάργω πολίτα(ν)
[φιλί]α[ς ενν}(ε)κα καί ευ(ν)ο(ί)ας τάς [είί,* τον δ]άμ[ον]
[καί ενσεβείας τάς προς τ]οις &έοις, τδ δέ 
[κατ’] έκαστον ενιαυτόν 

55 άπδ τάν προσόδων 
58 στάλίΜς

Ζ. 6 erganzt von Cichorius. — 8 επιπ[αρ]έων von rail· erganzt. — 
24 Cichorius best πράτον: das ist unrichtig, weil die Aoler πρώτος sagteu. 
— 31 !A IΑΣ Cichorius: von mil· emendlert. Die Erganzung πρ[ό$ τοις tfe'ois] 
ergibt sich aue Zeile 58. — 32 ΤΩ: Cichorius. ΤΑΣΔΕΔΟ kann vom Stein- 
metzen verschrieben eein. — 88 TATAONE Cichorius. — 8G Ob επεικε, 
wie Cichorius vermutet, mit εφεικε in Z. 28 identiech oder in $πεί κε zu 
zerlegen ist, geht aue dem Zusammenhange leider niclit hervor. — 88 
KATTA Cichorius: die Form κατ erregt in dieser Inschrift Bedenken. — 
39 Cichorius erganzt άπονέμ[εσϋαι]. — 40 ΔΙΔΩΣΘΑΙ Cichorius: der Dia- 
lekt verlangt unbedingt die Form δίδοσϋαι. — 42 OYHN Cichorius: von mir
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emendiert. — 44 Die Erganzung nach Cichor ius. — 52 ΥΚΑΚΑΙΕΥΧΟΡΑΣ: 
von mir emendiert. — 53 Die Erganzung folgt ans Zeile 31.

122. Fragment ans grauem Marmor, jetzt im Berliner Museum. 
Lolling Mittbeil. d. d. arch. Inst. X I291, no. 58. Schrift: ΑΠΣ. Yon den 
wenigen erhaltenen Worten sind fur den Dialekt von Bedeutung:

3 . .  χαλκια . .  9 . .  τά ν  κλησιν τώ  . .
δ . .  -ονιος ΥΜ?.έοι(σ)[ι] . .  10 . .  -οιοι όίδοται τας
7  [ .  εί]ς το ττρνταν\ψον] . .  1 1  . .  έλη μη τι&εν(τ)- . . .

Ζ. 5 ΕΟΓ. — 11 ΕΝη .

b. W eibinscbrift.
128. [289]. Grauer Stein, verwendet ale Stufe der Mittelthur zum 

Heiligen in der Kirche des h. Konstantin und der Helena zu Erissoe. 
Conze taf. XII no. 2. Bechtel Bezzenb. Beitr. Y 148. Schrift: ACMoPCa .

^Λφαιστις Θεοδώρεια γνν\α\ 
ταις τραπέζαις 3Ιατ(ρή.

MAT I ι : 3/ατ(ρι) Bechtel.

c . G b ra b m s c l i r if te n .

124. Graue Marmorplatte, hei der Kirche der Panagia im Dorfe 
Erisso eingemauert. Lolling Mittheil. XI 291 f. no. 59. Schrift: ΑΤΤΣ.

Κνδαρέταν τάν Τείμη Βνγάτερα 
yvrar/xc δέ ΠραξύΑιο τώ Ενδςίμω, 
φύσει δέ 31ελάντα, Basin’ 
αρέτας εννετ/Μ Θεοφράστω τώ Λαδά- 
-μαντος τώ γ\α]μβρω αντας Υχιασ'λε- 
-οσσαντος εν, των Ιδίων.

12δ. [287]. Grauer Marmorhalken, in der Kirche der Gegend Pa- 
pasia bei Eresos. Conze Taf. XIV n. 4. Schrift: ΑΜΤΤΩ.

[Εν\(α·/)όρα vlov Ε[ν](α)·/όραν 
[Θεό]δωρος Μάμα Καισάρεες τών προς . .
[ .. παί]σας αρέτας εννε/,α /.αι έννοιας.

Ζ. 1 ΜΟΡΑ, hernach £ψί \ΓΟ. — 2/3 ΤΤ.^ΟΣ ι : πρός τ[φ Άργαίφ] Conze,
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126. [288j. Friesbalken von granem Marmor. am Gipfel der Akro- 
polis von Eresos. Conze Taf. XIV no. 3. Sclirift: ΑΜΣ.

[*0 δ]άμος
. Ji\ovvauo τώ ΘεογΧη ] : ·.

[.. άρέτ]ας ϋνεκα. --..AA

6. Adespota.

127. [319]. Eine genane Abhildnng der folgenden in Delos gefan- 
denen Inschrift enthalt das Werk Expedition scientifique de Moree (archit 
scalp, inscript, et vues) par Blouet, Tome III (1838). p l a n e  he  12 no. 1. 
In dem dritten T ex tbande dieses Werkes und (bierans abgedruckt) in 
den von Le B as  gesaromelten Inscriptions Grecqaes et Latines. cahier Y 
(Paris 1839) no. 191 ist die Inschrift nochmals in Originaltypen wieder* 
gegeben nnd von Le Bas besprochen. Da Buchh (CIG. no. 2265 Add.) nnd 
Bechtel (Samml. gr. Dial.-Iuscbr. no. 319) die Inschrift nacb Le Bas her- 
ansgeben, so teilen sie die Febler desselben, namentlicli binsiebtlieb 
des Scbriftcbarakters: sta tt der Formen A w e l c b e  Le Bas verwendet, 
bietet das Facsimile ΑΠΜΣ. Die Inschrift wird also sebwerlieb mit Ahrens 
(de dial. Dor. p. 495 ff.) nocb in das 3. Jabrb. zu racken sein: docb ist 
sie vor der Zerstorung der Stadt Antissa, welcbe in Z. 3 erwahnt wird, 
also vor 165 v. Ckr. abgefasst.

Idyuda τνχα' errl προτόνιος εγ 3 Ι[υ η ).ψ α ς ........................]
Θε/χασιω, εν δε 3Ια(Β)νμνα επί προτ[άνιος . . . .  εκ &'] 
ίΑνησσας επί προτάν(ι)ος Αλεα^ρεφ) . . . . .  επ ί προιάνι-]
-ος ίΑγεμόρτω 3Ιε[λ]α(ν)τάω μψος Λ α[ισ ιω .............είς]

5 τον αεί \%]ρ6νον εμ μίσσω επί των ο ................................
-ε νπόργωσαν αντοισι δια των a ................... .. ..................
ΠολνδενΥ.η'ς) 3Ιεγωνος, Εΐα(γ)ένι{ *Λ...................................
’Ερμογένη Ι4(δ)ρόσεω, ε(γ) δε 31α&ίμ[νας] ......................
Ζωϊλω ΛαμοδίΥΜω, ”Λ(γ)η J ιονναοδώρω..........................

10 3Εχείδα Θεοκλε[ιΥ]ω I ίμμι(δ)[ο]ς ΐΛ[γε]μον-......................
-τω, ~/Μμεη·δ[ρί]ω Λ7α[ΐ’]Γε[λΐ}].............................................
(Γ).]αν/Μ)νος \Ξε]νωνε[ί]ω................................................ ..  . .
-(ij)co /Μσιγι{ψων)...................σολ . yxov ........................ ... .
ι ^ιλοι·ε . . ο ................ντας υμι a .....................................

1 δ [#)(ε)ο(<3ο)σ/αι d ( c ) .....................................................................
Ζ. 1 ΕΓ der Stein: έ{μ) Le Bas, Ahrens, Bechtel. Darch den Genetiv 

Άηίοοας in Zeile 3 lasst sicb ein εγ lfvnb/[ra;] =  be Ai. etutzeu. Vgl. 
of he ΑίακεΑοτίας βασιλείς „die macedoniscben Konige" n. abnl. — 2 ΘΕΑ
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ΑΙΙΙΛ: Bischoff Leipz. Stud. VII 350, Meister Stud. Nic. p. 8. — 3 Αντίσσα 
(d)* Le Bat, Αντίσσα (σ) Ahrens Bechtel. Vgl. die Bcmerk. zu Zeile 1. — 
ΡΡ0ΤΑΝ0Σ: das i scbeint vom Steinmetzen ausgelassen zu seiu. — K)xa- 
ψέν[ω] Ahrens Bechtel. — 4 ΜΕ*ΑΝΤΑλ . Αα[ισίω] Le Bus. — 7 Πολυ
δεύκης der Stein, Πολυδεύκη (a) Ahrens. — ETAEENH: Ενα(γ]ενη Le Bas, 
vgl. Θεαγένης, Κ)*αγένης. Man konnte auch an Εύα{φ)ένη denken. — 8 
ΕΕΔΕ: i(v) δε Le Bas, Ahrens, Bechtel. Da auch in Zeile 7 E und Γ ver- 
wechselt sind, so lese ich έ(γ) δε =  εκ δε und verweise auf die Bemerkung 
zu Zeile 1 . — 9 A” H: Α(γ)η setze ich an die Stelle dee von Bechtel vor- 
geechlagenen (Δ1)η. — ΕΧΕΙΔΑ: Έχέ(λ)α Ahrens Bechtel. — ΩΙΙΜΜ: da die 
beiden Haetae so eng an einander stehen, dass nicht mit Ahrens ein Σ  
dazwiechen erganzt werden kann (Σίμμιδος), so bildet die eratere der- 
eelben wahrscheinlich nicht ein „misbrauchlich dem Genetive beigeschrie- 
benes Iota" (Bechtel), sondein den ersten — verstummelten — Konso- 
nanten des folgenden Namens. — Αγ[ή]μον\ος'] Ahrens Bechtel. — 11 ΣΚΑ 
ΜλΝΔ*Ο.ΝΑ*ΤΕ***Ν: Σκαμανδ[ρ]ων{ύμω) Ahrens Bechtel, Σκαμανδ[ρ\ω- 
-να[κ]τε[ίο>] Dittenberger. Der Name Ναντέλης ist belegt. — 12 “ AAY: 
emendiert von Le Bas. [Αγ]νωνε\ι\ω Ahrens Bechtel. — 13 ΚΑ09ΙΓΝ: das 
Nomen κασίγν[ητος] erkannte Le Bas. — 1δ "Ο^ΟΣΙΑΙΔΣ: von mir er
ganzt. Von den Zeilen 16 und 17 sind nur einzelne Buchstaben erhalten.

128. [296]. Grauer Marmor, am Fussboden der Kirche des h. Ste
phanos, gegenuber den Kumakia-Inseln. Conze Taf. X no. 1 . Bechtel 
Bezzenb. Beitr. V 150. Sehrift: ATTC.

’Ο  όαμος
. . οβογιώναν Α ψοτάρω  ενεργεττμοιοαν 
τάν πόλιν τιόΏχί κ α ι  μέγαλα αρένας εννεν,α 
[ κ ] α ι έννοιας τας είς εαυτόν.

II. Pordoselena.
129. [304]. Platte aus weissem Marmor, gefuuden bei der Kirche 

der Hag. Trias, beschrieben auf der Vorderseite (A) und der linken Schmal- 
eeite (B). Die ersten 16 Zeilen der Vorderseite wurden herausgegeben in 
der Ίονίος 'Ανθολογία I 134 und darnach wieder abgedruckt im CIG. II 
Add. 2166 c. Die Abteilung der Zeilen ist hier willkiirlicb: doch sind die 
Ausgange derselbcn auf dem Steine daran zu erkennen, dass sich die 
Liicken des Textes der Anthologia meistens am Anfange der Zeilen be- 
finden. — Die ganze Inschrift veroffentlichte Earinos Μουοεΐον και Βιβλιο
θήκη τής εύαγγ. σχολής, Smyrna, Bd. II Heft 1 (1875—1876), S. 127 If. 
Auseer der eignen Abschrift benutzte er eine Abschrift und einen Ab- 
klatsch, welche Markopulos im Auftrage dee Μουοεΐον augofertigt hatte.
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Trotzdem  ist der T ext des Earinos an m ebr als einer S telle  ungenaiu  
E in e ausfiihrliche B esprecbung w idm ete der Insebrift Bechtel B ezzenb. 
B eitr. V 152 ff. Cauer2 no. 429.

E s steb t ausser Z w eifel, dass die B ucbstaben στοιχηδόν g ese tz t sind: 
32 en tbalt im allgem einen jed e Z eile der V ord erseite , 11 jed e  Z eile  der 
Scbm alseite. U ber die Form en der B nehstaben g ib t Earinos keinen  Auf- 
scblues, da er sicb der gew ohnlichen  griechiseben M ajaskeln b ed ien t hat. 
Dass bereits Π gescbrieben w ar (A nthologia). w ird m an bei dem A lter der 
Insebrift bezw eifeln  diirfen. — Z eit der A bfassung: zw ischen dem T o d e  
des A ntipater und des A rrhibaios, also etw a 3 1 9 —317 v. Chr.

A .

............................................... [βασίλευες Αλέξανδρο^

.............................................. [χ]ώρας ται πόλι κα[ί]
...................................[οτα $ε] Αλέξανδρος διάλ-
[-λα£ε τομ παρ άν&ρώπ~\ων βίον, Φ ίλιππος δε 

5 [ο Φιλίππω  καί] Αλέξανδρος δ Αλεξάνδρα) τ-  
[-άμ βασιλεί]αν παρέλαβον, Θέρσιππος εων 
[τοϊς βασ]ιληεσσι φίλος καί τοϊς στρατ
ί-άγοισι] καί τοϊς άλλοισι Μακεδόνεσσι μ- 
[~εγάΧ\ων άγά&ων αίτιος γέγονε ται πόλι. Α -  

10 [-ντιπ^άτρω γάρ επιτάξαντος χρήματα εις 
τομ πόλεμον είσφέρην πάντων των άλλων 
είσφερόντων Θέρσιππος παργενόμένος 
προς τοϊς βασίληας καί Αντίπατρον έκο- 
[-νφ]ισσε ταμ πδλιν, επραξε δε καί 7ερός Κλε- 

lb  [~ιτ]ον περί τας είς Κύπρον στρατείας καί 
ε[κ] μεγάλας δαπάνας εϊς μικρόν συνάγαγ- 
-ε· \Ιγένετ\ο δέ και 7τερϊ τάν σιτοδείαν άνη- 
[-ρ άγαΰος] καί παρ των σαδράπαν εισαγώγα- 
[-ν σνγγχ(]τεσκενασσε, εδωκε δέ. καί ται πόλ- 

20 [-ι χρηματ]α εις σωτηρίαν και τόκοις έλάσ- 
[-σοις αιτ]ησε τώγ κατεστακόντων. *Ε[β]α(&ό)η 
[ίε χρημ~\άτεσσι καί τοϊς πολιταισι είς [(?-] 
[~ννατό]ν, καί Πολνπέργοντος είς τάν Ασ[ία-]
[-ν ελ&ον]τος διώικησε φίλον αυτόν ται π -  

25 [-όλι νπάρ]γ¥ην, παρεσκενασσε δέ καί [Αρ]ράβα- 
[-ιον καί] τοϊς άλλοις τ[οί]ς έπ[ί] τινων τετα- 
[-γμένο^ις υπό των βασιληων φίλοις ται π -  
[-όλι καί] ταλλα πράσσει μετ* έννοιας 7τρος 
[τον δα]μον πάντα · δέδοσ&αι αυτω άτέλε[ια-~]
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30  [-ν  παντώ]ν τόμ πάντα χρόνον καί αυτω κα[ί !-]  
[-γ.γόν^οισι, στάσαι δε αντω ν.αι εΐ/,ονα χ[ρν~] 
[-αίαν,] δέδοσ&αι δε καί σίτησιν εμ προταν[ψ] 
[-ίώι κα]ί, ότα κε ά πόλις Ιροπόηται, μερις ($[έ-] 
[~δό]σΰιυ Θερσίππω υμι των ε/,γόνων άϊ τώ γ{ε-\ 

3δ [-ραι]τάτω(ϊ), ΥΜλησ&αι δε υμι είς προεδρίαν, 
[στέ)φανώτω δε αυτόν ο χοροστάτας ά ϊ ο εν- 
\-εοη·] εν τώι άγωνι καί ογΥΜρνσσέτω άνδραγ- 
[-α#ι']α£ ενε/.α καί έννοιας τας προς τον δά- 
[-μον], ϊνα γινώσ/,ωισι πάντες, ότι 6 δάμος ο 

4 0  [Να]σιώταν τοϊς αγά (λ οι ς άνδρας [καί] εεε[ρ-] 
[~γέτ]αις τ[ίμαι\, υμι σώΰεντος αυτω εστεφ[α~] 
[-να]φόρησεν [άμ]εραις τρ\ι\ς κα[ί] ενάγγέλι[α] 
καί σωτήρια ε[&]νσε υμι παν[άγνρ]ιν συνά- 
-γαγε δαμοτε[λ]ψ υμι νυν τ[ίμαι] διζάως' α - 

4 5  -νάγραψαι δε τοϊς ταμίαις τοϊς μετ Ηρα-  
-λλείτω τό ψόφια μα είς στάλλαν λι&ίνα[ν] 
τώ 1κ Θερμας λί&ω, υμι στάσαι, όππα  κε Θε[ρ-] 
-σ ίππω  σνναρέσ/.η μέχρι Πορνοπίας, εξέ[σ-]
-τω δε Θερσ/[ππ]ω καί αλλα, οππα  κε τώ(ν) 

50 [ί']ρων, στάσα[ι] τό ψάφισμα, καί' κε Γέ ^ε'λι? ττ[ρ-]
• -οσγρόίρψ, εμμεναι αντω, τώ / κεν [ε]ι/ερ/ε- 

-τη ταμ πόλιν.

1 . . . τ τ α ..............
. . δρεαπο . . . 
[δΐΥ^άσταις . .
. . . αεσοαρ . .

5 . . . Tji'fod . . .
. . ιρηία . . . .
. εονεαι . . . .
. ταεεφιτ . . .
. <χ . . . ένα  . . .

1 0 ..................................

................. ... . π
15 . . . νιεντα . . 

. λ λ .................

. χ  . . εων7Γ . . .

. . αρχαεο . . .
20  . . δάμος ε . . .

. . . δατειο . .

. [ε /]  κνρ/α εκ[λ-] 
[-η σ /Ja ταί£ 3ω[ρ-] 
[-εαέ]£ τταέ'σα[έ£]

25  [ταί]<? 3ε^ο//ε'[ν-] 
[-α]έ£ Θερσίππ[ώ]
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[υ]πό τώ [δ]όμω κ[α-] 
[-ί] εκγόνοισι δ- 
[-ιαμε]νψ εις τ-  

30 [-όμ π]άντα χρόν- 
[-ον,] κα&άπερ δ δ- 
[_-άμο]ς εδωκε, κα- 
[-£ μη] εμμεναι π -  
[-αρ τ]αυτα μήτε 

35 [αρ]χοντι ττρο(#)-
[-*]00ewH· μήτε ρ- 
[-ή]π)(Μ εΐ/rat μ- 
[-η]τε επιμψί(ω ) 
[έ]σένικαι. Λ ϊ  δ- 

40  [-ε'] κε τ ^  f) ρήτω- 
-ρ] etTzrrj ή αρχών 

[Jff]ayoyij [η] 
[lTr]t^v[7]og είσ- 
[-εν/κ]^, άκυρα τ-  

45 [-ε ε]στω και οφε- 
[-λλ]ετω έκαστο

υ ς  στάτη]ρας τρ- 
[-ιακ]οσίοις ϊ'ρ- 
[-o*g τ]ώ ^σ[κ]λαττ- 

50 [-/ω κα]ί εττάρατ- 
[-og ε]στω και άτι- 
[-μο$] και γένος 
[ε]ί$ τδμ πάντα 
[χρ]όνον, καί ε(ντ-) 

55 [-og] έστω τώ νόμ- 
[-ω 7τ]ερί τώ καλλ- 
[-i;ovr]og τον da- 
[-μον. To ί]ε ιράφι 
[-σμα τούτο] άνά- 

60 [-χρ]αψα£ νοίς ί-  
[_-ξε]τάσταις εί- 
[-g τ]αίς στάλλα- 
[-tg ταίς ν]πέρ .

65 . άνόλωμα . . .

V o r d e r s e i t e  A.

Es ist sicker, dass je 33 Bucbstaben in den Zeilen 35 und 37, je 31 
Bucbstaben in den Zeilen 27, 43—45 und 51 etanden. An einigen dieser 
Stellen konnte das (im ubrigen freilich nieht befolgte) Princip der Silben- 
abteilung fur das Abweicben von der Normalzakl 32 massgebend gewesen 
eein. Bei den ubrigen Zeilen, welche 31 oder 33 Bucbstaben entbalten, 
lasst sich die Ricbtigkeit entweder der Erganzung oder des von Earinos 
gegebenen Textes bezweifeln: es sind das die Zeilen 6, 7, 11—13, 24—25, 
32—33, 37—38, vgl. daruber im einzelnen die folgenden Bcmerkungen.

Z. δ Am Ende der Zeile feblt nacli Earinos hinter T nocli ein Bucb- 
etabe. Diese Angabe erscbeint aber desbalb unriclitig, weil vor Αλέξαν
δρος 11 Buchstaben, (nicht 10, wie Earinos angibt) gestanden baben und 
weil sich nacb Earinos am Anfange von Z. 6 eine Lucke von 10 Bucbstaben 
befindet, was nur moglich ist, wenn Zeile 6 mit T schliesst. Endlich 
kommt hinzu, dass die Zeilen 5 und 6 je 32 Bucbstaben baben, wenn wir 
T ale den letzten Buchstaben der Zeile 5 ansetzen. — 7 Am Anfange der 
Zeile feblen nacli Earinos vor -λήεσσι 9 Bucbstaben, und diese Angabe 
wird dadurch empfohlen, dass die Zeile dann 32 Bucbstaben enthielt. 
[τοΤς βαο]ιλήεο<η ist also zu kurz, [τοΐς τε βαο]ιλήεοοι zu lang. — 8 ΝΕΣΣIM 
Ion.-Anthol., ΝΕΣΣΙΝ Earinos, — 11 Am Ende der Zeile wird zwar nach 
dem Ω bei Earinos keine Lucke angegeben, dafiir bestimmt er aber die 
Anzabl der am Anfange von Zeile 10 feblenden Buchstaben auf seclis.
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Wenn wir die letztere Angabe zu Grunde legen, so entbielt die Zeiie 
11 die iiblichen 32 Buchstaben, und wahrscheinlich fiel deshalb das Zeilen- 
ende zwischen die in der Ion.-Antholog. vollstandig erhaltenen Worte 
άλλων | είσφερόντων. — 12 — 14 In Zeiie 12 best Earinos παραγενόμενοςr 
die Ion.-Antholog. dagegen παργενόμενος, and dieses entspricht auch dem 
Dialekte, vgl. παο τών1Β und das sicher erganzte π[αρ τ]αντα Bss/s4. Allein 
wenn wir παργενόμενος vorzieben und die Zeiie mit Earinos auf -μενο 
ausgeben lassen, so enthalt sie nur 31 Bucbstaben. Dieses ist nnr so zu 
vermeiden, dass wir παργενόμετος vollstandig an den Schluss der Zeiie 12 
stellen, und hierfur lasst sich noch ein zweiter Grand angeben. Nacb der 
Ion.-Anth. endigte namlicb Zeiie 14 mit έκο-, nacb Earinos mit εκ-. Dass 
bier die Antholog. das Richtige bietet, bestatigt Earinos selbst dadurch, 
dass er am Anfange von Zeiie 14 die Anzahl der vor -μ πόλιν feblenden 
Bucbstaben auf 8 bestimmt, von denen sechs in der Antholog. erbalten 
eind: -ιοοε τα μ  πόλιν. Wenn also das -ς von παργενόμενος am Anfange von 
Zeiie 13 stand, so entbielt. dieselbe 33 Buchstaben, ihre Vorgangerin da
gegen nur 31. — 15 Am Anfange fehlen bei Earinos vor τάς 8 Buch
staben: secbs davon bat die Antholog. erbalten, namlich -ον περί. Die 
Erganzung Κ)^\ΐτ\ον ergibt sich also von selbst. Die Zeiie scbliesst bei 
Earinos mit KAI. — 16 Am Anfange fehlen nach Earinos vor -ς δαπάνας 
acht Buchstaben: L μεγά).ας Antholog., ε[κ] Blass. Die Zeiie schliesst bei 
Earinos mit ΑΓΑΓ: σννάγαγε . . . Antholog. — 17 Am Anfange fehlen nach 
Earinos 7 Bucbstaben. — 17 und 18 erganzte Blass Rhein. Mas. XXXVI 
609. — 21 Es fehlen vorn 7 Buchstaben: das spricht gegen Bechtel’s 
έλάσ\[οως αΐτ]ησε. Die von Earinos und Cauer gesetzte Form ελάσ\οονς] 
ist zwar attisch, aber nicht aoliscb. Da die kurzen Formen der Kompa- 
rative auf -wv darauf beruhen, dass an die Stelle des Stammes auf -ων: 
-ον ein kurzerer Stamm auf -ω : -o tra t, so lautete die kurze Form des 
Akkueativee Plur. regelrecht έλάσσο-νς (statt des volleren έ)Ασσον-νς =  
Ιλάσσονας). Aus έλάσσο-νς wurde im Dorischen regelrecht έλάσσως, im Atti- 
schen έΧΑσσονς, im Aolischen ελΑσσοις. Dass keine Notigung vorliegt, die 
Grundform des kurzeren Akkusatives ale έΧάσσο-ας =  έλάσσως anzusetzen 
und in dem attischen έΧΑσσονς eine Nominativform zu sehen (=  *έΧάσσοες), 
beweisen Formen wie Akk. πόλις (aus *πόΧ.ι-νς) neben πόλιας, ήρως (aus 
*ήρω-νς) neben ήρωας u. a. m. — Ε.ΑΟΘΗ: έ[β]α&όη Kirchhoff nacb βα- 
ϋόενη 119 A l7 Ct . — 24 Wenn, wie Earinos angibt, am Anfang wirklich 
7 Buchstaben fehlten, bo entbielte die Zeiie regelrecht 32 Buchstaben. 
Allein nur 6 Buchstaben (-v εΧ&ον-) werden vermisst. Da nun die nachste 
Zeiie 33 Buchstaben umfasst, so stand das O von π[ο7ι] vielleicht noch am 
Ende der Zeiie 24: dann hat jede Zeiie 32 Buchstaben. — 32 Am Anfange 
fehlen nach Earinos 3 Buchstaben: ein χρν[σαν] aus χρνσχαν liesse sich 
durch χρυσοχέρα (Sappho) stutzen. Vielleicht ist aber des Earinos'1 Angabe, 
dass am Ende der Zeiie 32 ein Buchstabe fehle, unrichtig: dann konnen 
vorn vier Buchstaben (also χρν\σίαν oder χαΧ.\κ(αν) erganzt werden und am 
Anfange der naebsten Zeiie etatt πρνταν[η\ΐωι xa]i eine der kurzeren 
Formen πρνταν[ήωι) oder πρνταν[ηΐώ], — 85 . .ΤΑΤ&Γ. — 37 Am Anfange 
fehlen nach Earinos 2 Buchstaben und einer am Ende hinter ΑΓ. Da-
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dlirch erhalt die Zeile schon 33 Bachstaben. Da jedoch am Anfange mit 
Bechtel [-ε'ων], nicht das dialektwidrige [-ων] ζα erganzen is t , so steigt 
die Zahl gar auf 34. In der folgenden Zeile 38 hingegen stehen, wenn 
wir mit Earinos am Anfange zwei leere Stellen voranssetzen, nur 31 Buch- 
staben. Dieses Verhaltnis fuhrt zn der Vermutung, dass am Ende der 
Zeile 37 nichte fehlt, dagegen am Anfange der Zeile 38 drei Buchstaben 
ausgefallen sind und mithin die erstere 33, die letztere 32 Buchstaben 
enthalt. — 49 ΤΩΙ.

L i n k e  S c b m a l s e i t e  B.
Z. 2 [αν]δρε ά πό[λις] Cauer. Allein nach dem Zeugnisse der Gram- 

matiker fehlte den Aolern der Dual. — 4 ο αρ[χων ΰν]ην δέδ[οσϋαϊ\ Ιρήΐά 
Cauer. — 20 Etwa [3] δαμος ε [γνω] ? — 33 [μη] εμμεναι π[αρ τ]αντα Blass 
Bhein. Mas. XXXVI 609. -  35 ΓΡΟΟ | .ΣΙΕΝΑΙ. — 39 [έ]σένικαι Bechtel. 
ενικά ist ein vom schwacben Stamme gebildeter Aorist. — 42 Hinter 
άγάγη fehlt nur e in  Buchstabe. Die Zeile war also kurzer genomraen. 
[ή και] wollen Cauer und Bechtel erganzen. — 43 Die Zeile enthalt 12 
Buchstaben. Sollte sic- sicher stehen? — 45 r[«] Cauer. — 54—55 EM | 
. .ΕΣΤΩ: ε(ν)·[εχ]έσ(&)ω Bechtel, ε(ν)[ο-χος] έστω Cauer (nach no.; 119 A 24 
119Die), ί(ν)~[εχ]έστω (=  ενεχέσϋω) Fiihrer, tjber d. lesb. Dial., Arnsberg, 
1881. Durch das von mir erganzte ε(ντ)-[ος] έστω erhalt die Zeile 54 aller- 
dings 12 Buchstaben: diese Zahl ist jedoch auch in Zeile 43 und 51 zu- 
gelaseen. — 57 καλλ[νοντ]ος Bechtel. — 58—59 Vor ava- in Z. 59 fehlen 
nach Earinos nur 8 Buchstaben: das spricht gegen die von Earinos vor- 
geechlagene und von Cauer und Bechtel aufgenommene Lesung [rd d*] 
ειμαφ[\[σμενα προσ]ανά\[γρ]αψαι. — 63 Vor περ fehlen 7, hinter περ e in  
Buchstabe: Earinos erganzte also mit vollem Rechte [-<? ταις ύ^ερ . Zu 
diesem Gebrauche von υπέρ vgl. H 9 D n .18/19. Irrtiimlich lesen Bechtel 
περί [a-], Cauer περί [r-]. — 64 [τ|ώ Θερσίππω. το | <3*] άνά).ωμα Earinos, 
[riav δωρεάν τό d|e] άνάλωμα Cauer.

ΙΠ. Tenedos.
130. [305]. Grauer Marmor, in Erythra gefunden, jetzt im K. 

Antiquarium zu Miinchen. Christ Sitzungeber. der konigl. bayr. Akad. d. 
Wissensch., Miinchen, 1866, Bd. I 248 if. mit einer lithographierten Tafel. 
Bechtel Bezzenb. Beitr. V 157 ff. Cauer* no. 432. Schrift: ΑΜΡΣΩ.

f  Εδοξε τα  βόλλα y,ai τώ  όάμω  * .................. ]ς ei7cev ·
[ Ε π ε ιδ ή  ξενί]α κα ι φιλαν[&ρα>7εία ην αϊ] τα  7τόλε(ι) τα  Τ ενε-  
[-δίων τζρός] τον δα[μον τον *Ερν&ραίω]ν κα ι άτνοσ- 
[-τελλαν]τος τώ  δ[άμω 7τρεσβεύτα]ν (τε)ρδς *Ερν&ρα[ί-]

Ho f f m a n n ,  die grieehiechen Dialekte. Π. 7
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ο [-0££, οπω]ς άξι(ά)σει αντο[ις καί] παργα)*ει φίλοις εοντας 
\τώ δά]μω τώ Τενεδ\ί]ων άπόσνεΏχχι dr/Aa- 
[~ταν εί)ς Τένεδον, ο δάμος ’Ερυθραιών πόλ- 
[-λαν ττρ]6νοιαν τεοεί μένος [τ]άς πόλιος άττέστε\)»-]
[-λ« δΐΥΜ]σταν Λιόδοτον [Κ)<εω\ννμω ανδρα κα- 

10 [-λον καί] aya&ov, δστις τναραγενδ μένος εις νά[μ]
[τνδλιν ε]δι/Μσε ταις δί/χας ττάντεσσι ίσως 
[καί <5ίκ]α/ω£, καί ο δάμος εψαφίσατο τίμασα[ι]
[τάμ πό]λίν τάν 'Ερν&ραίων τιμαις ταΐς γχιτ το\ίς\
[νόμοις-] δέδογβαι τά βύΏχχ υμι τώι δάμωι* έ\ηει-]

15 [-όή ώφ«](λ)^Γα£ 6 δάμος δ Τενεδιων διαττ^ρέων]
[τα ίττάρ\(χ)οννα εαντωι φιίχχν&ρωπα τνρό[ς τον]
[δάμον το]ν *Ερν&ραίων επαίνησαι τον [δάμον τδν\

18 ^Ερν&ραίων] αρένας ενε/xt γαι είτνοί[ας................. ]

Ζ. 2 Christ's Erganzung [ώς ξενΙ]α fullt die Lucke nicht aus. ΠΟΑ 
ETA der Stein: no)x(t) Sauppe. — 4 ΝΡΟΣ der Stein. — 5 ΑΞΙΧΣΕΙ: 
άξιάσει steht also sicher. — 9 [Κ)χώ]ννμω erganzt von Christ nach der 
Inschrift 8δΛ/β. — 13. 14 κατ το[ις νόμοις] erganzt von Bechtel. Wahrschein- 
lich ist τιμαις mit Pick als Akkusativ des Inhalts zu fassen. — 15 \HTAI: 
\ωφ£]ληται Christ. — 16 vONTA: der erste Buchstabe kann ein Y oder 
ein X sein. διά τη[ν τώ | βο)Λε]ΰον τά iavxcat φιλάνθρωπο πρ\όνοιαν\ Christ, 
διά τη[ν οπονδ ήν, ζ ες δε]ϋον τά εαντωι φιλάνθρωπο ποο\νόει δ | δάμος 
τώ]ν Ερυθραιών Bechtel. Beide Erganzungen enthalten bedenkliche Formen. 
Christ's „Infiuitiv“ fio)J*vov hat bereits Bechtel S. 158 verworfen. Bechtels 
Lesung kann aber aus zwei Grunden nicht bestehen: 1 . Ein ionisches την 
ist in diesem Dekrete unzulassig. 2. S tatt der Worte [ό δάμος τω\ν Ερυ
θραιών sollten wir ό δάμος ό Ερυθραιών oder ό δάμος *ΕρνθραΙων erwarten. 
Es laest sich also dem Spracbgebraucbe nach nur πρ[ος τον δάμον τό]ν Ερυ
θραιών erganzen, und damit gewinnt die von mir vorgeschlagene Ausful- 
ung der Zeilen 15 und 16 an Wahrscheinlichkeit.

IV. Die Aeolis in Kleinasien.
Die Stadte sind yon Norden nach Siiden geordnet.

1. Tliymbrae.
131. [808]. Gefundcn zu Hanaitepeh, jetzt in Tschanakkalessi. Nach 

einem Abklateche Calvert's bei Le Bos Voyage arch. II: Explication des 
inscriptions, no. 1743/. Wenigcr genau bei Newton travels and disco·
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veries in Levant I 355. Eine Abschrift Hirschfeld’s , welche Rehl IG A . 
no. 504 benutzte, etimmt genan mit dem Abklatsche Calvert's uberein.

Π νοΑ : APE/ i l νΒα ΐΑπε(λ)[λαίά\
ΦΕΔΙΟ: TV Φειδία) γν[να.]

Dnrch die senkrechte Hasta des φ  ist nicht ein Kreis, sondern eine 
Sichel gelegt. Das E als Yertreter eines echten st ist bemerkenswert.

2. Kebren.
132. [307]. Gefunden beim Berge Tschalydagh an dem Orte, wohin 

•das alte Kebrene gesetzt wird, jetzt in Tsehanakkalessi. Nach einem von 
Calvert gesandten Abklatsche bei Le has Voyage arch. II: Explic. des 
inscript, no. 1743m. Eine Abschrift Hirschfeld’s benutzte Ktrchhoff Mo- 
natsberichte d. k. Akad. zu Berlin 1879, S. 493. Yon ihr weicht Lolling*s 
Lesung Mittheil. VI 119 nur unwesentlich ab. Am genaaesten — freilich 
ohne die Reste des ereten Wortes — ist die Inschrift wiedergegeben in 
den IG A . no. 503 „e fide picturae, quam Calvert in charta ectypo im- 
posita in nsnm meum delineavit“ {huht). Bechtel Bezzenb. Beitr. Y 159 f. 
Cauer* no. 426.

$ ........ Ω1$ΘΕΛ^Ε1 AIEMMITONIKIAIOITOTAVKIo

Σ[ . . ,](a) V i Σ&ενείαι εμμι τώ Νιν.ιαίωι τώ Γ(λ)ανγΰω.

Vor 9λ Ι liest Hirschfeld Ι5ΙΛΛ\ \ \ ,  Lolling >|§ΜΑ. Nach Hirschfeld 
1st also στά)Ι.α, nach Lolling eher σάμα zu erganzen. Γ(λ)ανχίω\ι\ Lolling 
Ktrchhoff JRuhl, Γαυχίω[ί] Bechtel. Ι\λ)ανκΙω kann nur der Genetiv von 
Γλανχιος eein: der Name des Vaters ist also durch das patronymieche 
Adjektiv umschrieben, der Name des Grossvaters dagegen in den Genetiv 
gesetzt.

3. Skapsis.
133. Munzlegende SKAYION =  Σχαψίων oder Σχάψιον Ktrchhoff 

Monatsber. d. konigl. Akad. Berlin 1879, S. 496 (nach FriedlUnder).

4. Assos.
Die in den Ja-hren 1881 und 1882 von den Amerikanern in Assos 

;gefundenen lnschriften sind mit Abbildungen herausgegeben von Sterrett,
7*

*
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Papers of the American School of classical studies at Athens, vol. I (1882— 
1883), Boston, 1885, p. 1—90. Schon vorher hatte AUen oinige derselben 
im American Journal of philology ΙΠ 463 f. in Umschrift kurz veroffent- 
licht (hiernach bei Cauer* p. 285 f.).

a. Offentliclie XJrkunden.

134. „Found at the portal entrance at the end of the agora** Ster
rett no. VI. Schrift: ΑΜΓ*.

.................... πε](π)άμενος τάν # [...................... ... .

....................[{cti) π έμ π τα ν  παρ τώ[..........................

.................... ] όάμω γχχι ί(ν)δαμ[.............................

............................. ]  olvJrav 'Λασιων # [ ..........................................

5 ...................... ]νται τέλειον το [..............................
[  . . . ωσαν]τως υμΙ η γ  εξω&ε[......................................

........................φτέρναν τοίς δειχ$\....................................................

.................]ο$ ΥΛχρυο{α)\έτ\ω π [ ................................
9 ................. ]μενος υ μ .............τ[..................................

Fast sammtliche Buchstaben, welche am Anfange und am Ende der 
einzelnen Zeilen stehen, sind zur Halfte und daruber hinweggebrochen: 
doch ist ihre Erganzung nirgends zweifelhaft. — Z. 1 n AMLN. — 2 
•%» PE. — 3 ΕΡΔΑ. — 7 ΜEP. -  8 Υ * '* * β . — 9 alle Buchstaben bis 
auf μ  sind beschadigt.

135. „0n the acropolis, north of the temple** Sterrett no. III. 
Schrift: ΑΜΠΣ.

[ Τ ] ά  σ/£νεά έσσι δαμόβια επ ί 
άγορανδμω Μεγιστία 2ωγενεί- 
-ω· ημι μέδιμνοι χόλκιοι τρεις, 
ημίεΥτα εννεα : διχοίνινχζ δέ- 

5  [- κ ]α  : χοίνΐΥες επτά  :  τρίχοα 
[%]άλγ.ια τέσσαρα : ημίχοον ; αλ- 
[-λο ημ~]ίχοον χώναν εχον ί στά- 
[-&μα χ](ά)λκι[α : ]  τάλαντα τρί[α :  .  ]

[ .............................................. 7ν]εντάμναον . . ·  .
10 [..................................](τ )ε .................

8 ^ ΘΓ *0σί 8* ^,θ ^ ^ a r s t e l l u n g .  — 6/7 £1[Αο] erganzte Alien.

13β. „Found near west end of Stoa** Sterrett no. IV. Schrift: 
ΑΜΟΠΣΔ.
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[.......................................................... ]« . . . oak  [. . .]
[........................................................]v €7ναινέσοι(σ)[ι] .
[.........................................*4γ](έ)μαχον Τετά-
[-ρ τ ε ιο ν ...........................Τη?*]έμαχομ Μεν-

5  [-άνδρειον...................................................]οντες κατά τά
[ α υ τ α ......................................... *Λριστόμ]αχον 'Λνοδίκει-
\ - ο ν .............................................................. ] τας είς τον δα-

[-μον έννοιας ενεκα καί φ ίλ α ]γα&ίας, τοίς δέ αν-

[-(ϊρας τ ο ί ς ..............................τετα]γμένοις στε-
10 [-φάνωσαί τ α ς ........................ ε]νταξίας ενεκα

[στεφάνω χρνσίω, εμμεναι ίδ] αντοισι είς 3~ν-
[-σ ία ις ...............προσέλ$ην, ά]ναγγελλάτω δέ
[ο καρνξ εν τ ο ϊ ς ...................... ]είοισι εγ Κέβρην-
[-ι, ετταινεσαι δε τοίς δικασ]ταις νατά τα αν-

15 [-τα, καί κάλεσαί αντοις ε]2ς πρντανψον
\επί τάν Ιστίαν · άνάγραψ\αι δέ το ψάφισμα 
[είς δίας στάλλας καί &έμ]εναι εγ Κέβρψι μέ- 
[-ν ε ί ς ........................ . έν ”Λσ]σω δέ είς τάν ά(γ)-

19 [-όραν, το δέ άνάλωμα το είς ταν\(τ)α γε(ν)όμε[νον], . .

Ζ. 2 ZoL·: die Lesung επαινέοοι(ό)[ι] ist danach wohl sicber. — 3 
IMA. Am Ende erganzte Sterrett τετά[γμενον]. — 8 καλοκάγαθας (Sterrett) 
ist zu lang. άρέτας ϊνεκα καί φιλαγαθας lautet eine Formel in der kymai- 
scben Inscbrift Anbang 173a3/3i. — 8/9 άν[αγεγραμμένοις και τετα]γμένοις 
Sterrett. — 11 von mir erganzt. εμμεναι in der Bedeutung „frei steben, 
erlaubt seinu aucb in no. 129AS1BS3. — 13 ό καρνξ ist zu erganzen nacb 
άναγγέλλοντος τώ κάρνκος no. 16017.22. Daliinter kann [Φιλεταιρ\ε(οιοι 
nacb no. 88 44 oder [εν τοίς μεγίοτοιαι Διονύ)(σ)Ιοιοι erganzt werden, vgl. dae 
in der κοινή abgefasste ψήφιομα bei Sterrett no. VII Z. 7: και οτεφανονσ&αι 
αυτόν εν τοίς . . . .  τοις ΔιονυαΙοις. — 14 und 15: erganzt von Sterrett —
16 Anfang Sterrett [«I? δεΐπνον], vgl. jedock κάλεοαι δε επ[ . . . . ]  τοις δικάοταις 
και τον γραμματέα %) το πρυτανήϊον επί ταγ κοίναν εοτ[1]αν no. 8647/48. 
— 17 [ε& δυο ατάλας και τιϋ)έναι Sterrett. — 18 ΑΡ: &(γ)[όραν] Ramsay 
Amer. Journ. of archaeol. I 149. — 19 r Ar EMOME: von mir erganzt.

137. „Found below tho agora wall" Sterrett no. V. Scbrift: AM 
ΟΡΣΛ.

................................. ΑΩι*

........................... ατρδταγοι Π ρ ο ................................

..................... -g τας βόλλας Κ ( α ) ...........................
[ ...............κ]αί Ιάνόδικος Κλεοκράτ[ειος.............. ]

5 [ . . . . ψ]{ά)φιαμα άπέδωκαν κ ...........................
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..................... άγρεόμενοι διά μ[ηννος.................... ]

.................. οσας ε(χ)οισι ™Λσσιοι.............................

..................... ααξιοτες άπ  . * ...................................
9 ........................ ε τ ι α λ ..................................................

Ζ. 2 Der Steinmetze, welcher zuerst οτράταγοι geschrieben hatte, 
verbesserte nachtraglich diesen Fehler dadurch, dass er ohne Rasur das 
O mitteo auf das A eetzte. — 3 K/. Sterrett erganzte [γραμματεν\ς τας 
βόλλας χα[ι τώ δαμω\ — 6 von mir erganzt. — 7 ΕΜΟΙΣΙ: in der Umschrift 
gibt Sterrett εχονσι (?), welches Ramsay Amer. Journ. of archaeol. I 149 
dnrch das vom Dialekte geforderte εχοιοι ersetzt.

1B8. „Found in Byzantine rooms south of the subterranean passage 
below the Bouleuterion" Sterrett no. ΧΠ. Von der Inschrift ist nur die 
rechte Halfte erhalien. Schrift: ΑΜΓΤΞΩ.

5

10

..................................................Ξ 0 Δ ......................
...............[Μέ]γαρίοτω Βάν.χω ..............
a ai άμπελοι al έν τώ Ροδί[ω] . . 
Ξίω(ν) άξιαι υχχι Ι Γ Α Ι Λ ^ Ε Α Ρ Ι Α Δ  
η υμΙ ΤΤΙΟΛΝΟΝ * A * μάτιομον . . 
αξία (στ)[α]τήρων ογδοτμοντα . . , .
. . . . τας προσόδ[ιο τ ] α ς ....................
)<οισι τά  δυο μέρη  %ώ π α τ \  . . . . 
. . άσοισ ι δέ υμΙ Τ Ο Ε Ζ Ρ Τ Ω Ν Π Α  
. . κα τάν Ά ΐά τερα  Μ εγ ίο τω .

Ζ. 2 ι ι ΓΑΡΙΓΓΩ. — 3 Hier ist wohl nicht der Ρόδιος im Norden 
der Troas, sondern ein kleiner gleichnamiger Kebenfluss dee Satnioeis ge- 
meint. — 6 π((&α)νον Sterrett. — 6 "*Τ Η ΡΩ Ν . — 8 Etwa πατ(ή)[ματος] 
im Sinne von πάτωΊ — 9 Die Form auf ·άσοισι kann die 3. Pers.Plur. des 
Indikatives Futuri oder ein Dativ Plur. sein. Im Folgenden liesse sich 
etwa xai τό ε(ξω) τών πα[τημάτων] erganzen. — 10 Leider gibt Sterrett 
nicht an, ob mit dem ω die Zeile schloss. Nach der Oberlieferung der 
Orammatiker endigte im aoliscben Dialekte bei den Femininis auf -ω der 
Akkueativ Sg. auf ·ων,

*b. W eiloineclixift.

189. „On a rock just within the city wall, on the south-west" 
Sterrett no. II. Die archaisohe Inschrift befindet sich oberhalb zweier fur 
Weihgeschenke bestimmten Nischen.

»
*Ιρον.
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c. G h^ abiiisc lir ifteii.

Im v o r i o n i s c h e n  Alphabete:
140. „On two flutings of a broken protodoric column, in tbe western 

street of tombs" Sterrett no. I. Die Inschrift lauft βουστροφηδόν, Scbrift: 
A£P$.

1<4ριστανδρεί(α)\ς | ..............]ztog.
£1/ : Die von Ramsay Amer. Journ. of archaeol. I 149 vorgeschlagene 

Lesung Άριστάνδρψ (κ) . . .  . ist dialektwidrig.

Im i o n i s c h e n  Alphabete:

141. „From eastern Street of tombs" Sterrett no. LXVI. Die Buch- 
staben eind στοιχηδόν gesetzt, das v hat noch die alte Form N,

5Όννμάης \”Εγμειτις.
Gehort -μειτις zu μοΐτος „Dank", lat. mitts, got. maipms „Geschenk", 

vgl. Fick W orterb.4 I 510? Oder ist 'Έγμειτις ein barbarischer Name?

142. „Near ornamented sarcophagus, on the east" Sterrett no. LV— 
LVI. Schxift: A.

a. [Π^οσείδιππος | Λιοφάνη.
b. Λιοφω>ης | Λιοφάνη.

143. „From the eastern Street of tombs" Sterrett no. LXV. 
Scbrift: A.

AN9H.

Λυχομηδης | * *Λναξάν(&)η.

144. „From Larichos burial enclosure in western Street of tombs" 
Sterrett no. XLVIII—LIV.

S c b r i f t :  A. a.
b.
c.

S c b r i f t :  A. d.
e.
f.
g·

Λάριχος | 'Λίκλείδα.
\'Λσίννω | ^νοδί/.εια, 
[Λίκλείδας | Λαρίχω,
Ιάλεναρα i Λαρίχεια. 
Λαριχος | ]ΑϊγΧειδα· 
Λμ(ν)ννάμενος | ΛαρΙχω .
*Λλέα | Ήροΐδα.

f.: ΑΜΕΝΝΑ Sterrett: der Steinmetze verwechselte Άμ*ννο· ( 
und Άμυννα-, vgl. Άμννναμένω no. 145 c.

*4/i£ivo-)
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14δ. ,,Ιη western Street of tombs" Sterrett no. LYIII (a), LIX (d), 
LXI(c), LXII (b).

S c h r i f t :  A.
a. Τιμάν&α \ 'Ερατογένη.
b. Κ)*ειτομ[άχ]α.

S c h r i f t :  A.
c. ”.Λξων | 'Λμννναμένω.
d. N Γ/.[ό~]δ[αμος]

'ΐτιττομέόων 
Χνρίωνος,

Φιλίν.(ν.)α Ιίρίστων 
Μίδα.

d, 4:  ΦΙΛΙΚΕΑ Sterrett, ΦΙΛΙΚΚΑ Koldeicey.

5. Pergamon.
Die Inschriften von Pergamon (bis zum Ende der Konigezeit) sind 

unter Mitwirkung von Ernst Fabricim und Carl Schuchhardt herausge- 
geben von Max Friinkel, Berlin 1890 (Sonderausgabe aus den „Altertumern 
von Pergamon" Bd. VIII, Teil 1). Zwei in Pergamon gefundene, von an- 
deren aolischen Stadten ausgestellte Ehrendekrete fur Pergamener babe 
ich unter die Adespota (no. 162 und 163), eine von den Pergamenern in 
der κοινή abgefasste Urkunde, in weleher sich ein mytilenaieches ψάφισμα 
im aolischen Dialekte befindet, zu den Inschriften von Mytilene (no. 95) 
gestcllt.

146. Kleine Statuenbasis aus weissem Marmor, gefunden am Abhange 
unterhalb der Siidwesteckc des Athena-Heiligturaes. Friinkel no. 4. Schrift: 
AOMOPSQ. Fur das Alter der Inschrift — nach Friinkel kann sie nicht 
jiinger sein als der Anfang des 3. Jahrh. v. Chr. — sind die Trennungs- 
punkte zwischen den Namen von Bedeutung.

Θέαροι *ΛπόλλωνΓ 
Φιλον,ράτης : Λίωνος 
Παρμένισν.ος 
Φειδώνδας : ^ίλν.ι(μόχω) 

5 ΐΛνδρόνΐ'/,ος : Ενν.λε{ίδα) 
Πνραλίων : Χίλω(νος) 
Θεογενής : *Ηρο(φίλω) 
Ενψρων : Ιτίντι(μάχω)

Κλεόμβροτος : Καΐ(κω) 
ζΊσομένης : Λΐσχρί(ωνος) 
Κριτών : Πνρί(ωνος) 
Σωσίγ,λης : Πλατω(νος).
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Sammtliche Vaternamen sind — mit Ausnabme des ersten — nicht 
ausgeschrieben. Der Stein bietet in Z. 1 oEAPol, in Z. 7 οΕοΓΕΝΗΞ.

147. Oberer Teil einer Stele aus blauem, weissgeaderten Marmor, 
in zwei Stucke zerbroclien. Das grossere derselben ist auf der Siidseite 
des Athena-Heiligtumes gefunden. Friinkel no. 5. Sehrift: ΑΘΜοΓΞΩ. 
Zeit der Abfassung: jedenfalls vor 226 v. Chr., vgl. Friinkel, Vorwort (Zu- 
eatze und Bericbtigungen) p. X.

\^Εγνω βο]νλη καί δήμος· γνώμη στρατηγών 
[επειδή ο] δήμος δ Τημνιτών οίκείως διακ(ε)[ι-]
[-μένος] τυγχάνει τώι δήμωι τώι Περγαμην[ών] 
[αγα$~](τΙ)ι τυχηι δεδόγβαι τηι βουλήι καί τώι δή- 

5 [-μω ν] άποστεύ^αι πρεσβεύτας δυο, οϊτινες παρα- 
[-γεν]όμενοι έμφανιοϋσι την τε εύνοιαν, ην έχων 
[δι]ατελεϊ προς αυτονς δ δήμος δ Περγαμηνών 
[κα]ί διαλεγήσονται, όπως ψηφισ&ηι ταϊς πολεσιν 
[άμ]φοτέραις Ισοπολιτεία. *Εάν δέ φαίν[η]ται 

10 [ Τημ]νίταις επιτήδειον είναι, συν&εϊναι περί τ[ο]ύ- 
[-του] (τ)ους άφεσταλμένους αυτοκράτορας.
[Οι αιρε]&έντες *Λπολλωνίδης 'ΛπέΙΧεος, Ή ..........
[^Ερ]μίππου.

Ιάγά&αι τύχαι· εδοξε Ταμ[νίταισι]
[κα]ί Περ(γα)μήνοισι επί πρυτάνιος τώ (μ)[ετά *Ηρα-]

15 [-'κ]λήιδαν τον /Ητα, μήννος *Ηράω, εν [Περγάμω]
έπ ί πρυτ[ά]νιος 'Λριστοκράτεος τώ Υερα[...................,]
μηνος ’Ηράω· ”ίΕμμεναι Ταμνι[ταισι εν Περ-] 
γάμω πολι[τ]είαν και Περγαμήν[οισι εν Ταμνω] 

μετεχδντ[ε]σσι, ών και οί άλλο[ι πδλιται μετέχοι-]
20 -σι, καί γας καί οίκ[ία]ς εγκτησιν ε(μ)[μεναι τώ Ταμνί-] 

-τα Ιμ Περγάμω [κ]αί τώ Περγ[αμήνω έν Τάμνω. ψάφον] 
[$]<? (ρέρην τον Ύαμνίταν [έμ Περγάμω, καϋάπερ δ Περ-] 
[-γ]άμηνος φέρει, κα[ί] τον Π[εργάμηνον έν Τάμνω, καΟάπερ]
[ό] Ταμνίτας φ έρ ε[ ι ........................................................ ]

25 [σ]τείχην η επί συ[........................................................ ]
. . . .  ται ...........................................................................

Die aufgenomnienen Erganzungen riihren, wenn nicht anders bemerkt, 
τοη Friinkel her. — Z. 2 FrlinkeVs \έπεί 6} fiillt die Liicke nicht aus. 
Am Ende der Zeile ΔΙΑΚΙ. 4 In der Liicke hinter ΔΗ konnen zwar 
noch zwei Buchetnben gestanden haben, doch sind auch andere Zeilen 
(z. B. 8 und 9) nicht bis zum Rande des Steines auegeschrieben. — 9—11 
Friinkel verbindet den Infinitiv ουνϋεϊναι περί τούτου mit dem Verb des
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Vordersatzes und lasst den Nachsatz erst rait τους beginnen. Wir maseen 
dann in der Lucke binter αντοκράτορας den Infinitiv είναι erganzen: dieser 
hat aber nicht, wie Friinkel annimmt, am Ende der Zeile 11 Platz, da 
hier hochstens drei Bncbstaben gestanden baben konnen. Wir mussten 
also das -at oder -vat an den Anfang der Zeile 12 rncken. Das ist un- 
moglicb, wenn wir hier — gegen FrSnkel — vor dem Participe den Ar- 
tikel erganzen.

14 am Ende TQA|§. Die Preposition μετά ist also gesichert. — 20 
am Ende ΕΛ§§. — 25 am Ende Γ  FrSnkel. Anf dem Originale erkannte 
ich deutlich

148. Vollstandiger Block vom Deckgesims des grossen Altars. 
Kunstlerinscbrift. FrSnkel no. 83.

Θεόρρητ ος.

149. Brncbstuck mit einem Gigantennamen. FrSnkel no. 112.

AAAhrvTOz. =  ™ΛΙΧψχος.

6. Myrina.
150. Fragment ans weissem Marmor, in zwei Stucke zerbrochen. 

Die l i n k e  Halite befindet sich im Hofe des 3 /. Aristide Baltazzi zu Ali- 
Aga: die Inechrift derselben ist zuerst von Frontier ΜονσεΤον και Βιβλιοΰ. 
1876/76 p. 13 (in Umscbrift) nnd bcrnach von BaUaszi Boll, de corr. hell. 
XII 367 fM no. 16 heransgegeben. Die Inschrift der r e c b t e n  Halffce nach 
ArundeUi im CIG. no. 3629. Schrift: ΑΡΣ.

-τα πολνδ(α)\ττάνως υλχι 
[άρέ\τας εννεν\α yxtl εννο\ίας\ 

γνμνασιαρ\γ^ί](οα)ντα δε 
-μενον διά βίω | γνμνασια(ρ){%- 

5 (τ)οίς /Μ?.ημε\νοις μνριο-
-νειταν οππω |[g] καί μετά ταν 
-αγρών γνμνα\[σι]άρχτιδιά 

-μενον είς ΤΟ/1 ΥΟΝΠΕΡΡ

Ζ. 4 ΧΗΝΤΛΔΕΙ. Auch γνμναοιάρχ(ε)ντα kann gelesen werden. — 
8 Etwa είς το (d)|[s]Cov?

151. Grabstein, im Vorbofe der Kirche zn Ali-Aga. Kontoleon Mit- 
tbeil. d. d. arch. Inst. XIV 89 no. 5. Schrift: ATT.
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<Ηραΐε Λιοφάντον χάϊρε. 
(ein Kranz)

Σνεφάνοια ιν οί σνγγένεες 
Π)^ενρεάδαι.

7. Aegae.

Die Ruinen von Aegae wurden im Sommer 1886 unter der Leitung 
von R . Bohn ausgegraben. Sie befinden sicb auf der Bergkuppe Nemrud- 
Kalessi im Thale des Kodja-Tschai, etwa 20 Kilometer landeinwarts von 
Myrina nnd Kyma. Die Resultate der Ausgrabungen veroffentlichten 
Bohn nnd Schuchhardt im zweiten Erganzungsbefte des Jabrbucbes des 
Kaiserl.-Dentschen Arcbaol. Institutes, Berlin 1889 („Altertumer von Aegae"). 
Die Inecbriften sind speciell von Schuchhardt gesammelt nnd beransge- 
geben.

152. In den Trummern eines nnmittelbar am Marktplatze gelegenen 
βου)χντήρισν ist auf vier an einander stossenden Marmorbalken des seit- 
lichen Epistyles die Weibinschrift des Gebaudes gefunden. Bohn-Schuch
hardt S. 33 f. Die Inschrii** der Balken 1 und 2 war bereits veroffent- 
licbt von CUrc Bull, de corr. bell. X 290. — Scbrift: ΑΜΡΣΩ. Die Bucb- 
staben sind sebr sorgfaltig eingemeisselt.

1 Ι^ντιφά-
2 -νης 'ΛποΏΑύνίδα J u  β-
3 -ολλα/ω καί yΙστία βοΏχίία
4 καί τώ δάμω.

Sammtlicben Bucbstaben des Blockes 3 ist von dem ω ab die untere 
Halfte weggebrocben. Doch stebt die Lesung vollig sicber.

153. Hordwarts vom Theater befinden sich die Trummer eines 
kleinen Anten-Tempels. Die Stirnseiten der beiden Anten waren durcb 
hobe tafelformige Platten aus Tracbyt gebildet, auf deren einer sicb die 
nachstehende. ausserordentlicb verwitterte Inscbrift befindet. Die Lesung 
derselben [Bohn-Schuchhardt S. 41 if.) gelang erst mit vieler Mube nacb 
den mitgenommenen Abklatscben, welcbe Herr Dr. Schuchhardt in der 
liebenswurdigsten Weiee mir zu einer nocbmaligen Priifung iiberliese.

(Λρ)ιστοδίνία Λιαφένεος 
[Κρατ]ι(στ)οδίγΜ J ia  . . .
[. . · ·]ία Axr/υω ίττ(α)γγελ-

■lj.

Scbrift: ΑοΡΣΛ.

i ' i . . ’·.??
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......................σχενάσην αργν-
5  -ρα πρόσωπα εξ νχα χρνσώ- 

-σην ΥΜνΰιησην τας τε 
[/ί\ώ(μα)τρος Υ.α1 τας Κό\ρ-]
(-ρ)ας xal των σννναυων 
[0]έίον, νχα οττι υμΙ πρότε- 

10 -ρον ν(πα)ργε . . . (π)α(ρ)εσγ.εν- 
[-ασαν κα]Λα yxu άνέ&ψχη·
[τ)αν επαγγελίαν 
[εί]ς τον νάνον.

Ζ. 1 ADl r : Άριστοδίχα Schuchhardt. Der Name Διαφένης aucb in 
einer Inscbrift aus Troja. Schliemann Ilion S. 710. Das zweite Element 
desselben ist nicht -φ&ης (=  -φάνης), wie Schuchhardt vermutet, sondern 
άφένης „reich" zu το αφενός „der Reichtum". -  2 Vor ΙΣΙΟ ist fur vier 
Buchstaben Raum. fAoarJtoro- liegt deshalb wohl naher ale Schuchhardt's 
£Άρ)ιστο-. Eine eichere Deutung des Vaternamens ist mir nicht gelungen. 
Die Abklatsche bieten ΔΙΑΛΞΚ : der drittletzte Buchstabe kann ξ oder 
a sein. — 3 Vor IA bleibt fur vier bis funf Buchstaben Platz. Das Λ von 
Ανχω  ist nicht ganz sicher. — 4 Schuchhardt bemerkt, dass er vor σχενά- 
σην die Spurcn von -λάμεναι, namlich ΛΛ0*-|§Α ||, erst dann gefunden 
habe, nachdem von Prof Kirchhoff mit glucklicher Konjektur der Weg 
gewieeen sei. Ob wohl ein Particip Ιπ αγγείλάμεναι dem Sinne gewiss vor- 
trefflich entspricht, glaube ich dennoch nach einer wiederholten grund- 
lichen Priifung der Abklatsche unmittelbar vor σχενάσην die Buchstaben 
ΟΓ A (und zwar das O deutlich) zu erkennen. Etwa [-/.αντ]o (π)α\ρ]σχενά- 
οην oder (χ)ααχενάαην nach χασοχεάοοαντος =  χατασχενάοαντος, Inschrift 
aus Eresos no. 124. Das Simplex σχενάσην ware an sich seltsam. — 6 
Schuchhardt licet ΚΑΙΘΗΣΗΝ =  xai δήσην, doch ist auf den Abklatschen 
deutlich ΚΑΙ ΝΟΗΣΗΝ =  χάνϋήσην aus xai άνθησην zu erkennen. Unsicher 
bleibt nur, ob die Hast a h inter dem A als t zu deuten und somit x$v- 
ϋήσην zu lesen ist. Das Kompositum άν&ήσην wird auch durch άνέ&ηχαν 
in Zeile 11 gefordert. -  7 | |Λ |  ΙΛΑΡΟΣ: scharfsinnig erganzte Schuch
hardt [Δ)ώ(μα)τρος nach der kymaiscben Munzlegende Δωμάτριος [Mxonnet 
Suppl. VI 10), vgl. Bechtel Nachrichten v. d. Kgl. Gesellsch. d. Wissensch. 
Gottingen 1890, S. 29 fl*. — Am Ende der Zeile 7 liest Schuchhardt Κ3ΓΙ 
=  Κόρρ-ας, doch vermng ich auf den Abklatschen am Ende nur KO zu 
erkennen. — 10 [f % ]ΡΧ[ΙΓΣθ\I]A[YE >1]KE[Y]: die eingeklammerten Buch- 
staben sind nach Schuchhardt unsicher. Die Lesung ύπαρχε steht fest, 
da sich aueser dem ρχ auch das v und ε zicmlicb deutlich erkennen lassen. 
Ob χατεσχενασαν oder παρεαχεύασαν zu erganzen ist, bleibt unentschieden, 
vgl. Zeile 4. — 11 [κα]4ά Friinkel. — 18 [f)ff Schuchhardt, doch reicht der 
Platz fur die Erganzting des dialektgemassen [εΙ]ς aus.

154. Vier an einander passende Brucbstucke einer Platte von



109

weissem Marmor, im westlichen Teile der Metropole zusammengelesen. 
Bohn-Schuchhardt S. 50 no. 12. Schrift: ΑΠΣ.

Z. 3 -ασεν, V. 4 [-δ]ώρω1 Z. 5 [αρέτας ένεκ]εν παίσας.

155. Platte aue weissem Marmor, siidlich vom Agora-Gebaude am 
Abhange liegend. Bohn-Sehuchhardt S. 52 f. no. 3. Schon vorher her- 
ausgeg. von Clerc Bull, de corr. hell. X 290. Schrift: ΑΠΣ.

............3Λριστονίκαν Πν&εος Ανσαγόρα

............διαΒηκαν /ίιοννσίω τώ *Ονασί[μω. . .]

. . . [Jι\οννσίω. δια&ηκαν τον Μακιν . . . .

2 Όναοί[μω κατά] Schuchhardt. — 3 Clerc las irrtumlich ΜΑΡΚΙΩ 
Hinter Μακιν.. glaubt Scliuchhardt die Reste eines & zu erkennen und 
vermutet deshalb (?Υ)ακΜ[ω]> Zu dem Elemente Μάκ- vgl. Μηκίνης, 
Μήκων, ΜηκιονΙκη u. a. m.

8. Kuma.

156. Stele aus Marmor, eingemauert in die Wand eines Privat- 
hauses zu Tria Pigadia bei Kyme (auf dem Wege von Namourt naeh Neu- 
Phocea). Baltazzi Bull, de corr. hell. XII 360, no. 4. Schrift: ΑΠΞ*.

\Γ]νώμα τας βδλλας · εδοξε τώ ό[άμω']
Φιλίσκω τ[ώ Φι)ληράτω Κνραναίω ενερ[γέτα] 
εοντι δ ό μεν at καί αντω /ml έκγ6νο[ισι προ-]
-ξενίαν καί προεδρίαν υμΙ ατέλειαν 7ΐαντων 

5 καί είσαγώγαν καί Ιξαγώγαν καί [εισ7ελο]νν 
καί εκπλουν vml 7εολέμ[ω καί είρηνας] άσύ[λι] 
υμΙ ασ7ΐόνδε κ[αί Κνμαίοις εμ]μεναι [καί αν-]
-τον καί έκγόνοις έντιμοις ευΒυς, vml [οσσα] 
οΐ πρόσ(Β)ε έπέδοντο, [διαμένψ καί δέδοσ-]

10 -Όαι (αυ)τον ταγ κοίναν τιμάν μετέ\χ]ην [καί γας] 
καί οικίας εγκτησιν καί δίκαις [προ]δίκοις, 
καί οττι κέ τις πρίάται 7εαρά Φιλ[ίσκω τω] Φίλη- 
-ράτω η των εκγόνων τώμ Φιλίσ[κω ?)] άποπ[ε-]
-ράασει προς τούτων τινά, ατελ\ες\ εμμεναι 

15 τώ περί τούτων τέ[Κ\εος. Ταγ γνώμαν είπεν 
Αριστογείτων ’Ηρακλείδα, εκ\κλησία έ]π[έσ-]
-τάκε στράταγος Αριστογείτων 'Ηρακλείδα,
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μηννος Τέρφεος ένατα αναμένω, επ ί πρν- 
19 -τανιος Λ ρ ια τίππω  τώ *Λ).νίππω.

Der Redaktion nach verwandt und deehalb far die Erganzung der 
Zeiien 1—7 wichtig ist das jungere Dekret 158. — Z. 8 am Ende feblen 
etwa 4 Bocbstaben. Die vorgeseblagene Erganzung der Zeiien 8 und 9 
wird den Sinn ungefahr ricbtig wiedergeben. — 9 PPOSOE. Zu budorto 
ist oi Κνμαιοι ale Subjekt za denken. vgl. die tbessalische Insehrift no. 65,, 
in arelcher ίδονχαεμ (== tScoxar) mit Beziebung auf ein vorbergehendes 
ά πόλις l6ovxt gesagt ist. — 10 OAITON: von mir erganzt. — 11 [xoo]- 
δύχης nacb 15814 — 13 <Lvoxeoao{oai] in der Insehrift aas Eresos no. 120 s. — 
18 μήτνος άτομέτω „des seiner Yollendang entgegen gebenden Monates" 
Bteht im Sinne des gewohnlichen γύίτσττος oder ατιόντος.

157. Die Insehrift wurde im Jabre 1880 von Reinaeh und PaUier 
£uf der marmornen Thurschwelle eines Privathauses in Tscbakmakli bei 
Kyme entdeckt und abgeschrieben. Leider mass ten sie bei der Habgier 
dee Besitzers darauf verziebten, einen Abklatscb zu nebmen. Der Stein 
ist seitdem verscbwunden, Reinaeh und Poitier baben ibn im Jabre 1681 
▼ergebb'eb gesuebt. RaUazzi Bull, de eorr. hell. XII 362 if. no. 6. Schrift: 
ΑΘΤΤΣ, kleine Bucbstaben.

........................................................................................  εσαομενον ..............................................

τοίς πρεσβεντοίις] παρατ/τϋασαι τον ταμίαν Ενιππον προεισέ- 
[-νεί/και επ ί πάρω τοίς πρώτοις προσσ&ησομένοισι ά ς  ταμ

φν/άναν τάς
[πο/uog] μετά πρντανιν Ήρααλείδαν, τοίς Si χρεοφν)χτ/ας

άνάγρα-
5  [τΨαι] αϊτω τάν πάλιν οφεύαισαν τάνω εν.τω,  κ α ί τον τα-

-μίαν τον ά π -
-οδειχ&ησόμενον επ ί τάς διοιν.τριος άποδόμεναι αντω τό τε

άρχαιον
[κ α ί]  τον τόνον εν. τώ πάρω τώ γεγραμμενω. Τάς δέ σνα-

-γραφας
ναι τάς άνα&έσιος τάν ατά)Jar επιμεί.ηχΗρ τοίς στρατάγοις 
[τίρις άποδει χ ια σμ ένο ι ς· έμμεναι δε το φάφισμα τοντ[ο]

1 0  εις φν)άναν ναι σωτηρίαν τάς π o)uog ναι τάς χώρας ν.νριον
K k l

παν τα τον χρονον, τον δε άποδεόείγμενον εις αγορεία(ν) τω ν . .  

• τ ο ...............ον είσένεγναι αίτο εις το νομο&έτιναν διναστη-

[νπά]ρχη ασφάλεια
-ριον, ινα

τά πό?*ει ναι τά χώρα εννόμως, ναι τα
παντα
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[ευ εχη. 'Λν\αγινώσζ.εσ&αι δέ τούτο το ψάφισμα υμτ έχά-
-σταν Ικ κ λ (^ )-

15 -σίαν, επεί κε άποδείχ&η το σερατάγων. Πρέσβεις Εφιππος
Λαονί-

[-κ]α> , ίάνδρέας 'Ηροστράτω, Νικήρατος ΙΑτεολλοδώρω, J Io -

-λνφρων Παλα-
-μηδω. Μψνος *Λμαλω\ιω] τρίτα άπίοντος, στρατάγω επε-

-στά'/,οτ-
[-og ] Λνδρέα τώ 'Ηροστράτω , irci πρυτάνιος ’Ηρα/,λείδα τώ

Ζωΐ?Μ).

Ζ. 11 ΑΓΟΡΕΙΑΤΩΝ; was Baltazzte εΙσαγ{ωγ)εία bedeuten soli, verstehe 
ich nicht. DasNoraen άγορεία .,ofientliche Verkundigung“ vermag ich zwar 
sonst nicht zu belegen, indessen iet es regelrccht von αγορεύω abgeleitet, 
wie πομπεία von πομπεύω, ηνίοχε ία von ήνιοχεύω, βασιλεία von βασιλεύω 
η. a. m. Ob daeselbe streng im Dialekte άγορηια lauten wiirde und die 
Endung -εία der κοινή entstammt (deren Einfluss in dieser Inschrift un- 
verkennbar iet), muss dahin gestellt bleiben, da z. B. in der Inschrift 121 
neben προτανήϊον Z. 37 44 die (auf πρεσβεύω zuriickgehende) Form πρεσ
βεία Z. 6 liegt. — Z. 14 von mir erganzt. ΕΚΚΛΕ: εκκλ(η-) Baltazzi. * 5 * * * * 10 * * * * 15

158. [312]. Bei Phokaia gefunden. Nacli einer Abschrift dee Pro
fessor Beyer herausgegeben im CIG, II no. 3523. Schrift: ΑΠΩ.

”Εδοξε τώ δάμω · *Ε)*7εινίχω 
'/ml ΐ4ϋα(ν)οδώρο}, τοίς παίδεσσι 
τοϊς Ι4.γασιστράτιυ, Τενεδίοισι 
ενεργέταισι εόντεσσι δέδοσϋαι

5 υμι αντοισι υμι έν.γόνοισι
προξενιάν v.ai ζεροεδρίαν υμΙ
ατέλειαν 7εάντων υμι είσαγώγαν
υμΙ Ιξαγώγαν υμΙ είστελονν υμι
ε/.7ελονν ΥΜΙ 7εολέμο) υμΙ εΐρψας

10 άσνλι υμΙ άσ7εόνδι, υμι Κνμαίοις
εμμεναι /ml αϋεοις /ml τοίς
έν.γόνοις Ιντίμοις εν-ϋέως, υμι (γ)α[ς]
[γ]αί ol/.ίας εγ/,τησιν yml δΐΥΜίς
προδί/.οις yml οττι Υ,εν [οί άλλοι]

15 [πρόξενοι εγ^]ωσ[ι] . . π ................

Ζ. 2 ΑΘΑΜΟ: *Αϋα{ν)ο- BUckh. — 12 ΠΑ: (γ)α[ς] BUckh. — 14/15 
erg&nzt von BUckh. Im Dialekte sollten wir Ζχωισι erwarten. Indessen



zeigt sich aucb in den Formen εΐοπλονν und εκπλονν (statt -π?.οον) bereits 
der Einfluss der κοινή.

159. [313]. Marmor, von Kyme nach Ali-Aga gebracht. Nach einer 
Abscbrift des Herrn Papadopoulos im Μονσεΐον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγε
λικής Σχολής (Smyrna), Bd. I 124. Neu gelesen von Baltazzi Bull, de corr. 
hell. XII 369 f., no. 18. Schrift: ΑΞΠΩ.

’Εδοξε τώ δάμω * Θεμίσωνι τώ Πά- 
-τρωνος Σε?.εν/χι ενεργέτα εοντι d[ ε-]
-δοσ&αι υμι αντω υμι εν.γόνοισ(ι) ττρο[£ε-]
-νίαν υμι προεδρίαν υμι ατέλει[αν πάν-~] 

δ  -των vxti είσαγώγαν καί εξαγώ[γαν . . .]

Ζ. 3 εκγόνοισ . . . Papadopoulos, εκγόνοις προ[ξε-] BaUazzt. Nach der 
vorigen Inschrift ist εκγόνοισι wahrscheinlich. — 5 εσαγώγαν Papadopoulos, 
εΙοαγώ[γ]αν Baltazzi.

9. Adespota.
160. [318]. „Marmor inventum Lampsaci in pariete domus, emptum-

que ab Horstio, a r|uo pervenit ad Burmannum secundum44 Bdckh CIG. 
no. 3640 nach 6 Abschriften, von denen no. V ( Vaassen), II und ΙΠ (van 
der Horst) in erster Linie fur den Text in Frage kommen, wahrend I, 
IV und VI viel geringer an Wert sind. Bechtel Bezzenb. Beitr. V 162 f. 
Cauer2 434. Schrift: A3EP*. Da uns das von einem Ionier verfasstedvr<- 
γραφον vorliegt, so sind Ioniemen wie πάσαν χρνσεωΜ u.a. nichtzu andern.

Die ersten 4 Zeilen sind nicht wiederherzustelleu.

5 . . . μων . . α μμ ι . . . εις αλ?Μ υ μ ι ...........................
[δε]δογβαι τώ  όάμω * επειδή τώ (δ)[άμω ψαψίσσαμ-]
[-έ]νω δικασταν μεταπέμψασ& αι [εγ Λαμψάκ-']
[-ω Λ ] α μ φ ά /Mvot εοντες αμμι ανγγέ[νεες /ml εννο-]
[-o]t ταμ  ζζασαν Ιπ ιμ έλεια γ  υμι σπονδ[αν ποιημ-]

10 (-ε)νοι ατζέστε?Λαν ανδρα κόλογ καγα[&ον Λαμ-]
(-ο)κρέοντα Ζψ ω νος , ος καί παραγενόμεν[ος ταίς] 
δίκαις εδί/Μοαε ταί(σ)δε υμι διέλυσε ίσως γ[αί δΐΥΜΐ-~\
-ως υμι υμτ τοίς νόμοις, έ^ζοιήσατο δέ υμι τάν [επιδα-] 
-μ ία γ  υμι υμ&  ογ /ΜΪρον εδίκαζε υμι άφέ&εις ενκόσμ[ως υμι] 

15 άξίως άμψοτέραν ταμ π ο λ ίω ν  επαίνεσσαι ονν τ[ον] 
δαμον τον Λαμψα/Μ νωγ καί στεφάνωσαι έν τώι ίχγωνι 
τών Η ρακλείω ν άναγγέλλοντος τώ κάρνκος, ο ττι δ δάμ- 
-ος στέφανοι τον δαμον το μ  Λαμψακάνων άποστέλλ-
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-αντα διν.άσταγ ν,άλογ τχίγα&ον αρέτας ένεκα καί εν- 
20 -νοίας τας εις εαντογ χρνσεω στεφάνιο τώ Ιννδ[μ-]

-ω, έπαίνεσσαι δε καί τον διν.άσταγ καί στεφάνωσαι εν 
τώι άγωνι των ’Ηρακλείων, άναγγέλλοντος τώ ν.άρνν.ος, οτ- 
-τι δ δαμος στέφανοι τον άποστάλεντα δινΛσταν έγ Α α μ φ -  
(-ά)κω Λαμον^έοντα Ζήνωνος δινάσσαντα ταΐς δί[ν.-\

25 (-α)^ς ορ&ως καί διν,αίως καί νχιτ τοίς νδμοις αρέτας [ε-] 
-νεκα καί άνοιας τας είς εαυτόν στεφάνω χρνσεω [τώ] 
[έν]νόμω, τας δέ αναγγελίας των στεφάνων [έπι-J 
[-μ]έ)*ειαμ ποιήσασ&αι τοίς (σ)τρατάγοις, υπάρχει ν ό[ε τώ d-] 
-ιν.άστα καί προξενίαμ παρά τα πό)*ει καί έφοδον [επί]

30 [τ]άμ βόλ?Μγ καί δαμομ μετά τδγ χρωματισμόν
[τ]δμ περί τών ΐρων, δεϊξαι δε καί πρεσβεία εν τα εκ- 
-κλτ^σ/α, όσης παραγενόμενος προς Λαμψαν.άνοις [τό τ-]
-ε φάφισμα αποδώσει καί αξιάσει ποιησασ&αι τά[ν αν-*| 
-αγγελίαν τών στεφάνωγ καί παρ εαντοις εν το[ΐς J i - \

35 -οννσίοις, καί ΐνα αναγραφή τό ψάφισμα τούτο [είς σ-\ 
-τάλαν λευν,ω λίϊϊω καί άνατέ&η εν τώ επιφ\ανεστά-\
-τω τόπω, χειροτόντ\σαι δέ εν τα έν.ν.λη[σ(α έφόδι-]
-ον τώ πρεσβεντα, 7tόσσαν [άμέραν δεησει................. j
χειροτόνη&εν.................................................................

40 -νος πρόσω ....................................................................................

Die Erganzungen riihren sammtlich von Blickh her: Bechtel hat nur statt 
[ψαφισαμέ]νω ch und [ποιενμ](ε)νοι 9(i0 die vom Dialekte geforderten Formen 
[ψαφισσαμέ\νο) und \ποιήμ](ε)νοι eingesetzt — wenn nicht etwa statt der 
letzteren Form bereite [ποιείμ](ε)νοι zu lesen ist. Die von mir vorge- 
schlagene Erganzung der Zeile 38 hat nur den Zweck, das iiberlieferte 
πόοοαν vor gewaltsamen Anderungen zu schiitzen.

Die zum Teil schweren Feblcr, welche sich die Abschriften I, IV und 
VI in den Zeilen 7, 9, 11, 12, 18, 25, 27 und 28 zu schulden kommen 
lessen, verdienen keine besondere Erwahnung. — 6 Das Δ von (δ)[άμω] 
fehlt den Abschriften II und III: die iibrigen bieten dafiir ein N. — 
10 KNOI III, die iibrigen Abschriften nur NOI. — 12 ΤΑΙ-ΔΕ II, ΤΑΔΕ III, 
ΤΑ . .ΔΕ  V: seltsamer Weise ist das von Blickh richtig gelesene ταί(σ)δε 
weder von Blase, der (π)αί(σαις) dafiir einsetzen will, noch von Cauer 
(raig Sh) verstanden. Wie das &μμι in Z. 8 beweist, reden die Urlieber 
dee ΐ]/άφισμα von sich in der ersten Person: ταίσδε vertritt also, wie so 
oft, das Pronomen der ersten Person άμμετέραις. — 14 εδίκαζε II III, 
'εδίχαξε V. -  15 ΕΣΣΑΙΟΥΝΟ V, ΕΣΣΑΙΟΤΝΤ Π , ΕΣΣΑΡΥΓΝΣ I IV VI 
(nur statt des letzten Σ hat VI E): es ist nicht wolil einzusehen, aus 
welchem Grunde Blickh, dem Bechtel und Cauer folgen, die boseeren Ab- 
echriften II und V bei Seite gelassen hat,  zumal da er, um einen Sinn 

I l o f f mann ,  die £riechi**hcn Dialekte. II. 8
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zu erbalten, die Oberlieferung der scblecbteren Absebriften gewaltsam in 
έπαίνεσσα(ι με)ν (τ)[ο>·] andern musste. Zu ovv (statt ών) vgl. νττάρχειν 
(statt νπάρχην) in Zeile 28. — 18 τό(ν) Λαμψαχάνων BOckh. — 25 ΜΣΙΙ,  
ΙΣ V. — 27 αναγγελι/.ιας der Stein. — 28 Τ01ΣΤΡΑΤ der Stein. — 31 
πρεσβεία ist aus πρέσβηα bervorgegangen. — 33 άξιάσει (wofur in III irr- 
tiimlich αξιώσει) auch in dem Dekrete aus Tenedos no. 1305.

161. [317]. „ Copie et estampage de M. Calvert. A Yeni-keui“
he Bas Voyage areb. II: Explication des inscriptions, no. 1743c. Bechtel 
Bezzenb. Beitr. VI 118. Schrift: APS.

1 'Ενάησίας xράφισ(μ)[μ 
ί\ράφισ9αι · τόίς Π/ . 
καί λάβψ παρ ΑΛ  ̂ . 
τεαρεληλυΰότων ΠΡ . .

δ καί δυο ετ[εε]σσι ΙΟ . . 
ταις δ* &.{λ)ψί[α\ Ρ  .
μψ[ν]ί ΙΟ . . .  Υ .........

8 εν τ ώ ί ..........................

Ζ. 1 ISA. — 3 Etwa παρ ά).(λ)[άλ-]Ί — 4 Zu παρεληλνϋότων ist zu 
vergleicben επεστάχοτος 1571Τ: in beiden Inscbriften wird noch die Form 
A verwendet. — 6 TAISAEKAHSI . Π: ζαίς dixa . . . .  Bechtel. — 7 Die Er- 
gtinzung ist zweifelbaft.

162. Unterer Teil einer Stele aus blaulichem Marmor, gefunden im 
Athenabeiligtum zu Pergamon als Fussbodenplatte der byzantiniscben 
Kircbe. Frlinkel Altertumer von Pergamon, Bd. VIII 1 (Inschriften) no. 159. 
Da der Stein sehr abgetreten ist, so sind scbwacbere Linien, besonders 
die Mittelstriche des A und H, nicht mehr zu erkennen. Scbrift: AO 
ΜΟΡΣΛ.

[...........................................................  χειροτόνψαι]
[δε 7τρεσβενταν, οστις παραγενόμενος είς Πέργα-]

1 [-μον παραν.αλέσ]οεί τον (da)[/io]v τον Πε(ργά)μηνο[ν'] 
επ[ιμέλειά]ν ποεήσασ&αί,, ΐνα καί εν τα Ιδ[ι]α άνα(γ)[ο-~\
-ρεν&(εη).......................................................................εν [α-]
-γ(ω)νι τώ τζρώτω τώ σνντελειομ[ε]νω (y)ai τίμαι αί [rfe-]

5 -δόμεναι παρ τας πόλιος αναγ(ρ)αφειοαε (ε)Ι(ς) οτ[άλ~]
-λαν άνατε&ε(ω)ισι είς ιερόν, οπποι ν.ε αγψαι 
σνμ(φ)ερην.

Ζ. 2 am Ende best Friinkel ΙΔ|§\ΑΝΛι. Icb glaube, aufdem Steine 
ΙΔ/ΑΑΝΛΙ zu erkennen. -  Z. 3 FrilnkeVs Lesung PEYOll.-/ ** * 1 - l A  
N T i i N A N A I ' r * * * * I Z I A * * * F N /  glaube ich nach sorgfaltigerPrufung 
des Steinee in einigen Punkten bericbtigen zu konnen. Am Anfang scbeint 
mir der Stein deutlicb P E Y O l i h /  zu bieten: der fiinfte Buobstabe ist 
also wabrscheinlich ein E, obwohl sich von den wagerechten Linien nichte 
erkennen lasst. Hinter der ersten Lucke folgt IHIoNTf§NA/NoIT: dae 
η und das crete o sind deutlicb, ebenso halte iob das zweite o ftir sicber;
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zwischen τ und ν vermag ich nur unsichere Buchstabenreste zu erkennen 
— 4 am Anfang Γ - -ΝΙ  Frankel. i AI =  (κ)α! Frankel, ΚΛΙ der Stein. 
Da nach FrankeFs Abbildung die Zeile mit TIMAIAI'g schliesst, so berubt 
seine im Text gegebene Lesung τϊμαι [a]/ [<5]<- wobl nor anf einem Irrtnme. 
Zu der Erganzung τιμαι al [δε\-δόμεναι vgl. ταΐς <5ω[ρεαχ]£ παίοα\ις rat]? 
δεδομέ[να]ις no. 129 Β·*. — δ Am Anfange steht (ε)![ς) sicher, dagegen 
roochte ich statt Franker8 σήά-] lieber das dialektgemasse στ[ά/.-] er 
ganzen: wenigstene reicht der hinter Σ Τ  ubrig bleibende Baum fur zwei 
Bucbstaben aus. — 6 Gegen Ende sind die Buchstaben nur schwach zu 
erkennen, doch ist die Lesung vollig sicher.

163. Drei kleine Bruchstucke einer Stele aus blaulichweissem Mar- 
mor, gefunden in Pergamon. Ebrendekret einer aolischen Stadt fur einen 
Pergamener. Friinkel Altertumer von Pergamon Bd. VIII 1 (Inschriften) 
no. 227. Schrift: Α3ΕΟΤΓΣΩ.

Fur den Dialekt besitzt nur das etwas umfangreicbere (von Frankel 
ausfuhrlich erganzte) Fragment C Bedeutung:

[ ................. εν το]ϊς γνμνίν^οιαι....................... .......................... ]
f ...............-}roc, vxikrfiScu di v.a[i εις το πρντανψον . . . . ]
[ . . . . πρ]όξενος τας πόλιος ά μ [μ έω ν ................................... ]
[ . . . χ~}ειροτόνησαι δέ τάν [ίν.ν.λησίαν πρεσβευταν, 0£ παραγενό-]

5 [-μεινς εις Πε]ργαμον τό τε ιρ[άφισμα αποδώσει.................. ]
[ . . καί παρίΓ/χιλ~)έσσει Πε(ρ)[γαμηνοις....................................]
[ .......................... ΐ4Χ?.)έξα[νδρον.................................................]

Ζ. 2 [ατέλειαν πάν]τος FrUnkel. — 4 Die der κοινή entlehnte Form 
χειροτόνηοαι steht sicher.

V. AuslandL 

Naukratis.

164. Unter den zahlreicben in Naukratis gefundenen Vasen befindet 
sich eine kleine Zahl, welcbe von Aolern gestiftet ist. Ihre kurzen im 
aoliscben Dialekte gehaltenen Weihinscbriften sind herauegegeben von 
Ernst Gardner, Naukratis, Part II (Sixth Memoir of the Egypt Explo
ration Fund, London 1888) im VIII. Capitel, no. 786—793, 800, 802, 807, 
814, 840. Abgebildet auf plate XXI und XXII.

Die Inschriften sind sammtlich im v o r i o n i s c h e n  Alphabete ab- 
gefaest.

8 *
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a. G ardner no. 788.
• · ^SK^TAlb  «ί>ΡΟΔΙτ Α ΙΟ Μ νΤ ^  £NAIO<

[ο δείνα μ  rat 'Λφροδίται ο Μντιλτναιος·

b. G ardner no. 790.
.............. \£KA©© e***M Vi...............

[ο δείνα] (μ)9 hjx&$T}fr.e δ] Mv(v)\i).rvaiog].

c. G ardner no. 789.
. . . Λ Ι0Κ  'Λ |: λμ^ © £ Κ £ 0 ............

..........{ μ  £υ μ )&7ι ζ €  δ  [ Μ ν η λ ψ α ι ο ς ]

D er Eigennam e laset eich Ie ider n ich t w iederherstellen.

d . G ardner no. 840.

Ν £Α Ρ Χ Ο * Μ £ Κ Α .................. Μ ό .................

Ν έ α ρ χ ο ς  μ  Ικά[##ΐ£Χ£ τ ο ] ί ς  4 [ ιο σ γχ > ρ ρ ο α η ]

E rg a n zt von G ardner, w elcher irrtum lich  wegen dee D atives τοϊς die 
aolieehe A bkunft der In ecb rift bezw eifelt.

e . G ardner no. 800.

PDATOV/ : /"EK..........
Λ ρ ά τω ν  μ  &[ά&&η;Λε . ..]

Gegen G ardner's Erganznng -{β)οότωτ epricbt die Grosee dee ereten 
Bncbetabene. Zu Αράτωτ vg l. den tbeesaliscben Namen *Α-δρατ-άδαιος 
no. 16m.

f. G ardner no. 786.
............. \AAOeiIIC . .

[δ δείνα μ  o] (M)a)joeioio[q}.
Zu dem Ethnikon vgl. h  McJAerrt no. 90 s and die Bemerkung zu 

dieeer Stelle. Ein Einwohner der Stadt M olds*  (=  *Μαλόεντ-ς) hiese 
aoliech regelrecht Μαλοεΰηος (=  *Μαλοέττ·^ος: * Μαλοίναιος).

.·- - : - r j  . ;

g. G ardner no. 787.
. . .  Φ P Ο Δ IT A I f. . .  Ιί]φροδίζαι
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h . Gardner no. 802.

. . . Δ Ι Τ Α Ι  [. .  .  Ιέφρο]δίται

L  Gardner no. 807.

. . .  T A I O/ v  . . .  [ . .  ΐ4<ρροδί\ται ό (Μ)\Μΐλτραιος\.

k . Gardner no. 814.

. . .  ITAIOKE . . .  [·. . *Λφροδ)ίται 6 Κ€[βρψενς].

l. Gardner no. 791.

___ ΑΘΦ£ . . .  [. . . .............. ]

m . Gardner no. 792.

____. .  -(λ)7ΐ ϊμ  [εγΑΒΒψχ]
W enn diese Erganzung Gardner's rich tig  sein so llte , eo w iird e  der 

Eigennam e au f -λη den fu r das Thessalische und Bootiscbe bezeugten 
Nom inativen au f -17 hinzuzurechnen sein.

n . Gardner no. 793.

. . .  . . .  -ων ί’[μ ίν.ά&ΰψ*]

Anhang.
Aolische Inschriften aus rOmischer Zeit in einem kunstlichen

Dialekte.

1. Mytilena.

165. [236]. M arm or, bei der Grundsteinlegung der M etropo litan · 
k ircbe Αθανάσιος) in  M ytilene gefunden. Im  H erbst 1869 wurde die 
Inech rift copiert von Curtius Hermes V II  407 if. Nacb In sch rift und Ab- 
klatech gab sie beraue Marhopulos im  Μονσεΐον xai Βιβλιοθήκη τής Εναγγ. 
Σχ. Π  12. BechUl Bezzenb. V  126 ff. S cb rift : AHTTPZQ. Z e it der Ab- 
faseung: Curtius setzt den in  Z . 16 genannten Pom pejus Rufus m it dem
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Strategen Pompejus Rufus gleich, nach welchem eine lesbische Munze mit 
dem Bildnis des Kaisers Kommodus (180—192 n. Chr.) datiert ist (Miormet 
III, p. 34 no. 22).

Ho. [Γα]?.λίηνον JIo)J.!w[va......... .]ψ  yxti ψάφισμα * δια·
•πέμπεσ&αι δε yai vxct ενιαυτόν ψάφισμα παρ τάς 
βόλλας yjal τώ δάμω περί αντω τοντω προς τοίς α/[ε-]
- μονας, οππως /.αί αντοις φανέραν πσημεν τάν 

5 προαίρεσιν τάς πό)^ος περί τών δαμοσίων πραγμ[ά~]
•των. Α ί  δε /Α τις παρ ταντα πόη, εμμεναι αντον νπεύ- 
-Βννον yjzl οφελλψ αντον τα Βέα Αρτέμιό ι είραις άρ·
-γνρίω [Zahlzeich.], αΐς /.αί επαναυ/ες είσπρόσσεσ&αι υπό 
τών στ ροτάγων. Α ϊ  δε υΑ τις μη ίςπράσ(σ)ητ αι, αντον 

10 άπότεισαι διπλόαις ταίς απν τώ ιραφίσματος επά-
•νω είρημέναις [Zahlzeich.]. To δε ψόφισμα τόδε εμμεν[σι] 
ες at επί σαωτηρία yxti φν)χχ/.α yxti αγά&α τνχα τάς 
πό?Αος /.αί Ινγαράχ&ψ ες στά)χζμ μαρμαρίναν 
yai άνατέ&ην εν τώ εΐρω τάς Αρτέμιδος τάς Θερ- 

lb  -μίας Υαί προ τώ εΐρω βολ)*εντηρίω. Λογματόγρα- 
-φοι Γναΐος Πομπηϊος Ρονφος, Γάϊος 
’Οργιος Πρ[ό/Α]ος, [ ’Γ]ό[νλ]ίανος Αον/χος Γράττιος.

Ζ. 6 ΤΑ Curtius, τάς Markop. — 9 ΙΣΤΤΡΑΣΗΤΑΙ der Stein. — 10 
ΑΤΤΥΤΩ Curtins, άπό τώ Markop. — 13 ΣΤΑΛΑΜ Curtius, στάλαν Markop.

166. [272]. Grauer Marmor, in einer Mauer der Festnng za Myti- 
lene. Pottier and Hauvette-Besnault Bull, de corn hell. IT  424. Bechtel 
Bezzenb. Beitr. VII 261 ff. Schrift: ΑΤΤΩ.

2  . . . ιώτα .ο ν  . . .  . Αριστο(β)ό?.(λ)ας Α?*ε(ξ)[άνδρω . . . . ]
. . αισε . οπ(ο )ι(ο ) ...............πρυτανείας υ μ .............................
αι τ ο ι ς .................. ω διεδω/χ ετττα ν ε .......................................

5 ονυμα . . . τοΐς . . .  96 άπάρχαισι (ί)ς εκαστο[ν οννμα 96,
τάϊς de]

[γ]ύναιξι γ.αί παίδεσσι γ.ο{ρρα]ις vxti αποκαλεζ. . . .  ες έκαστον] 
\ό]ννμα 96 δ*, τοϊς δε [π]ο[λί]ταισι ες ε/Μστο[ν οννμα 96,

τοις de]
[β]ο).)Αο[ις] ες έκαστον οννμα 96 δ \ τοις [de' αρχόντεσσι 96 .]
[ Τ]άν Βεοδαισίαν διέδω/,εν τοις μεν βο[)*λαοις........................ ]

10 γλνκιος ξεστο[ν . . . .]ποι τοις δε απ[άρχαισι . . . γλν/.ι·]
-ος μετρον τ δ ................ε . ον είρέ(ε)σσιν{. . ..................&εο·]
•δαίσια τοις μ ε [ ν ............] ά ο ίδ ο ις .............................................
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[κ](α)£ γ%υ[γ4]ος μέτρον . . . ν τοϊς ττοί[ήταισι......................]
. . εκλ . . . ω πρν[ταν . . ,]γο . τ ε ...........................................

Ζ. 1 ΑΡΙΣΤΟΙ ΟΛΑΣΑΛΕΣ: emendiert and erganzt von Bechtel. — 
5 ΑΤΤΑΡΧΑΙΣΙΣΕΚΑ: άπάρχαις (l)c Bechtel. — 6 παίδεσσι κό[ρρα]ις ist erganzt 
von Bechtel nach einer der unsrigen sehr ahnlichen Schenknngsurkunde 
aus Syra (Stephanos Έπιγραφαι της νήσον Σύρον, Athen 187ο, S. 22), in 
welcher es beisst: και εδωκεν εκαστω (eel. τά>ν γερουσιαστών, welche den 
βόν,αοι entsprechen) σφνρίδος δηνάρια πέντε, ε?χνϋέραις δε γ ν ν α ιξ ιν  πάσαις 
και ϋ η λ ε ία ις  π α ισ ιν  οίνον κτλ. — 10 γλνκ(ε)ος Bechtel. — 11 ΕΙΡΕΣΣΙΝ: 
εϊρε{ε)σσιν Bechtel. — 13 ποι(ήταισι\ Bechtel.

167. [271]. Grauer Marmor, jetzt am Landhanse des Panagiotes 
Tsirmpines in der sudlichen Yorstadt Mytilene’s. Yon den beiden dicht 
neben einander stehenden Inschriften ist A an der linken, B an der 
reebten Seite verstummelt. Nach einer unvollstandigen and ungenauen 
Abschrift Pococke's im CIG. no. 2167. Conze Taf. IX no. 1. Bechtel 
Bezzenb. Beitr. Y 137 f. Schrift: ATT£5.

A.
[................................] . 0  . . . .  ΔΕΤΑΕΕΟΜΙΙ [ . . .  τ}ω Πα(ν)ο[ς]
[................................] και τοϊς άρχόντεσσι eg ε[γ.~\(α)στον ονν-
[-μα . . . τοϊς βολλά]οις υμΙ ά[ρ~\γό\>τεσοι eg το τ(ε) [ι](ε)ρ^ί*ον
[...........................βο~]λ)*άοις και άργόντεσσι eg ενχ^οτον] ο-

5 [ -ν ν μ α ..................... ]Ρ Α  τώ Βέω {Ζ)ονννσω (ε)δωζε τοϊς βολλά-
\_-oig........................ ]ΑΝ νμοίως 8Β , και τοϊς τιολείταις πάν-
[ -τεσ σ ι ............

Ζ. 1 STTAf̂  Ο Conze·. [τ]ώ Πά(ν)ο[ς] Bechtel. — 3 TOTIf§~PHION Conze: 
τό τ[ε 1]ρήΐον Bechtel. — 5 am Anfang PA Pococke, A Conze — z.ON Conze 
— “ ASKE Pococke, ||Δ 2Κ Ε  Conze. — 6 f|BKAI Pococke, ffBIAI Conze. 
Das B ist Zahlzeichen, in der Lucke davor stand das Munzzeichen.

B.
1 AAIKSAIT . . .  

IO Y N TA N K ... 
Zovvύ(σ)ω . . .  
επ εΓελεσσ[ε . .  ]

5  ταις γρ(ό)ναν . . .  9  ΠΟΕΣΣ
άπάρχαισι e(g) . . . #ερ[μι 
τοϊς δε πο[)Μταισι . ]
9έω (Π)α[νος . . . . ]

]

Ζ. 2 τάν κ[ράναν] Bechtel. — 3 Pococke und Conze lesen Ζονννξω. — 
8 HA Conze, PI A Pococke: (Π)α[νος] Bechtel.

168. [255]. Gefanden in Cbalakae, dem alten Hiera. Dae Dekret 
ist wabrscbeinlicb von Mytilene ansgestellt. Conze Taf. XVII no. 1. 
Bechtel Bezzenb. Beitr. V 133 ff. nnd VI 119. WenigNeues und Richtiges 
bring! TUmpel Philologus XLIX 724 ff. Schrift: AHTTPS.
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[L^ β]ολ?Μ yml ο δάμος.
Bgfpov Βρησω αρχία(τ)ρον (ά)?.ιτον(ρ)-
- γατον, ζά των 7ΐαίδων δε υμΙ ε-
~γ.(γ)όνων άρχας yml αλλας yml

δ  Υ,ισσοφορίας υμΙ αγορανομίας
εττιτετε?Χγ.οντα yml αυτόν
δε yml βονλαρχίαν yml νομο-
-(f v?M/Jav yml [α]?.?Μς, οντα Jiog
ΛιΒερίω  yml ^Λμμωνος *Ε)·εν$ε-

10 -ρίω yml τάς Ιάδραστείας yml τ(ώ)
Σεβαστών μνστ^ρίω ΤΤΝΙΣΤΕ
Λ . (Ε)τψμ?Μς Ποσείδωνος
Λ1[ν]χ(α) yml Μύχιας yml ταν αττα-
-ραιτ[τι]των &έαν yml τάς (Κ)[όρ·]

1δ -ρας Κ(α)λίας yml τώ Jiog τώ
I IΑΙΝΟΣ . . . Δ Ρ Ε Δ Ο Ν , τάς τε
Πολίαδος ΙάΒάνας ιταρατ/ε-
-)&υσταν ν/εερ τάς πόλιος, τάς
τε Ιίρτεμιδος yml Απόλλωνος

20 ΜαΙ{6ε)ντος άρχίχορον yml ίε-
-ροΎ,αρινΜ των (ί)ερέων £[α-] .
-κόρων Σαωτηρος 'Λσ/Χτμτί-
-ω , του δε ΰειοτάτον αυτο

ί \ » / £-Υρατορος yml των τ ας πο- 
2δ -λιος εΐρων Ιερο&νταν Υαί 

(yml) περιηγηταν ετεων ηδ(η) 
τεσσαράκοντα yml προς 
(α)νευ σνντάξιος yml μίσ- 

28 -&ον ΟΥΣ . . ΣΟΙ ττρό αυτόν.

Ζ. 2 ΑΡΧΙΑΙΡΟΝ: άρχία(τ)ρον Bechtel. Am Ende der Zeile ΛΛίχοΥΟ: 
erganzt von Tilmpel. — 10 TOj Bechtel erganzt *(ώ)[ν] | σεβαστών μύστη- 
ρίω{ν). — 12 —ΤΗ: (Έ)τηφίλας Bechtel. — 13Μ.ΧΛ: erganzt von Bechtel. — 
14 ΤΑΣΓ: BechteVe (ΛΓ)[όρ-] iet also unsicher. — 16 Παι(ά)νος Tilmpel nacli 
Παιαν Ζευς· πμαται εν 'Ρόδω Hes., [ηάρ]εδρον Bechtel. — 20 ΜΑΛΕοΝΤοΣ: 
der Apollo hiess Μαλόεις, vgl. no. 906. Vielleicht ist Μαλέοντος irrtumlich 
aus Μαλονντος construiert. — 21 TEPESN: {1)ερεων Bechtel. — 26 ΗΔΙ||.

169. [248]. In den Thermen von Mytilene gefunden. Nach mebreren 
QnelJen bearbeitet von BOckh im CIO. no. 2186. Bechtel Bezzenb. Beitr. 
V 130. Schrift: A2S.



1 2 1

1 ίΐγάΒα τνχα · δ -οΒέταν υμΙ 7εανα- 9 - / oxov Ενξέ- 
ά βόλλα ν.αί ο -γνριάρχαν, TraiV Β τώ γυμνά-
ύαμος Ει;&- Ενξένω τώ άρ- -σιάρχω υμΙ  τερώ-
-νον IS τον άγων- -χε/ρεος, αττο- 12 -τω στροτά/ω.

170. [249]. In den Thermen Mytilene’s abgeschrieben von Villoison 
Histoire de l'Acad. R. des inscr. et belles-lett., Bd. 47, S. 291, danach im 
CIG. 2191. Bechtel Bezzenb. Beitr. V230f. Da Villoison die Insebrift in 
gewohnlicben griechiscben Majuskeln wiedergibt, so bleiben die Formen der 
Buehstaben unbestimmt. Die Titel und der Febler πανηγνριάρχα weisen 
auf romiscbe Zeit.

αγωνο&έτα  
υμΙ 7εανηγνριαρχα  
υμΙ 7ερώτω στροτάγω .

171. [250]. In den Thermen von Mytilene. CIG . II no. 2189 (nach 
mehreren Quellen). Cauer2 no. 438. Die Lesung is t, trotz der mangel- 
haften und oft stark von einander abweichenden Abscbriften, vollig sicher. 
Scbrift: AH2.

Ίΐ. βόλλα υμΙ ό δάμος 
Λνλον Κλώδιον Περεν- 
-νίανον, στροταγησαν- 
-τα άγνως υμΙ ενστα&έως 

5 εν ΥΜίροις ίϊεψελψας 
δενομένοις, τον εΐρεα 
υμΙ άργεΐρεα υμΙ λόγων 
7ερντανιν9 άγωνο&έταν 

9 ενι ενιαυτω, 7εε7εληρώ/»ον-
Den Titel νεώκορος konnte Pergamon, wie BUckh bemerkt, nicbt vox* 

Augustus’ Zeit fubren: die pergamenischen Munzen weisen ihn nicbt vor 
Antoninus Pius auf.

10 -τα δε υμΙ τάν εν τα 7ΐρώτα 
Ίζάτριδι υμΙ νεωτ,όρω Περ
γαμηνών των συνγενέων 
τεόΐ&ι τάν 87εώνυμον 
α7εν βασιλέων /ερντανηΐα[ν}] 

1δ αν hi γένεος διαδεξάμε- 
-νος τοϊς τας αξίας βάσ- 
-μοις άνελόγησε.

2. Eresos.
172. [285]. Marmor, in der Kapelle Ilaghios Ilias bei Eresos. Pot· 

tier und Hauvette-Besnault Bull, de corr. bell. IV 442. Schrift: ΑΠΩ.

[Νέρον]αν Τραϊανόν Καίσαρα Γερμανι/.ον Σεβαστόν τον ευ- 
-εργέταν | υμΙ σαώτηρα τας οίζημένας ό δαμος διά τώ ?ερώτω | 
στροτάγω Μουσαίω τώ Μουσαίω.
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3. Kum a.

173. [311]. Stein, gefunden im Dorfe Namourt bei Phokaia und 
nach Paris gesandt. Caylus Recueil d’antiquites Egypt. Etrusq. Grecq. et 
Remain., tome II (Paris 1756). Tafel 56—58. Danach im CIG. no. 3524. 
Bechtel Bezzenb. Beitr. V 160 f. Cauer3 no. 437. Caylushat die Inschrift 
mit W ortabteilnng und in gewohnlichen Uncialen wiedergegeben.

[............................................................................. δαμ]οσίαι[ς]
[............................................. ταίς νπαρ/.οί)σαις αντω γ.τή-
[-σιας ίν τώ Ζμαραχηω .................. ])j τοντοισι τώ δά-
[ - μ ω .................................... ]ονια πασσνδιάσαντος γ.αι

5 [μεγαλο]7τρεπεσ(τά)ταις τείμαις δογματϊίοντος υμι ναν-
-ω ίν τώ γνμ(ν)ασίω /χπείρων προαγρημμενω, ίν ώ ταίς τεί- 
-μαις αντω /.ατιδρνσει, Υ.τίσταν τε /.αί ενεργεταν προσονν- 
-μάσδεσΒαι, εί/.ονάς τε χρνσίαις όντε&ην, Υ.α&ά τοις τα με- 
-γιστα τον δάμον ευεργετησάντεσσι νόμιμόν ίστι, με- 

10 -τά (τ)ε τάν εξ ανθρώπων αντω μετάστασιν ν.αί τάν ίν- 
-τόφαν υμι Βέσιν τώ σώματος ίν τώ γνμνασίω γενή&ην, 
άποδεξάμενος νπερ&νμως τάν Υ,ρίσιν τάς πόλιος Λ α -  
-βίων, στοίχεις τοίς προνπαργμένοισι αντω γ.αι προσμε- 
-τρεις τάν ίαντίο τνχαν τοΐς ίφί/.τοιοιν άν&ρώπω, τάν 

15 μεν νπερβάρεα γ.αι $εοισι υμι τοις ΙσσοΒεοισι άρμόζοι- 
-σαν τάς τε τώ νανω γ,ατειρώσιος τάς τε τώ γ.τίστα 
προσοννμασίας τείμαν παρητησατο, άργΑψ νομΐ- 
-ζων τάν γ^ίσιν τώ πλα&εος υμι τάν εννόαν επιτε&ε- 
-ωρη/.ην, ταίς δε τοις άγά&οισι των άνδρων πρεποί- 

2 0  -σαις άσμενιζοίσα χάρα σννεπένενσε τείμαις· εφ οι- 
-σιν πρεπωδέστατόν εστι τών ίννύμων ιόντων 
χρόνων τάν παντέλεα τών εις άμοίβαν άνψ.όντων 
επαίνων τε υμι τειμίων περί τάς Υ.αλοΥ.άγαϊϊίας αντω 
μαρτυρίαν άπνδεδοσ&αι · όώ α Υ.αϊ τνχα άγάϋα δεδοχ&αι 

25 τά  βολλα υμι τώ δάμω · επαίνην Λαβεωνα παίσας εοντα τεί- 
-μας αξιον υμι διά τάν λοίπαν μεν περί τον βίον σεμνότατα 
γ.αι δια τάν φιλοδοξίαν δε υμι τάν μεγαλοδόπανον εις 
ταν τζόλιν διά&εσιν, υμι εχην εν τά ΥΜλλίστα διαλάμψει τε υμι 
απυδοχα υμι ΥΜ?.ψ> εις 7τροεδρίαν υμι στεφάνων εν παν- 

30 -τεσσι τοις άγώνεσσιν, οϊς /.εν ά πόλις σνντελεη, εν τά τάν 
ΥΜτενχαν άμερα επ ί τάν σπόνδαν Υ,ατ τάδε* ό δάμος στε- 
-φόνοι ΛεΐΥ.ιον Οναν:/.ιον Λεν/.ίω νϊον .Αιμιλία Λαβεωνα Φι-
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-λοκιϊμαιον ευεργέταν, στεφάνω χρυσίω άρέτας ένεκα 
καί φι?.αγα&ίας τας εις εαυτόν οντέ&ην δε αυτω καί εΐ- 

35 -κονας γραπτοί* τε εν δπλω hyovoio καί χαλκίαν, καΓ τα αν- 
-τα δε και μαρμαρίαν και χρυσίαν εν τώ γυμνασίω, έφ αν έπε- 
-γράφην ■ ο δάμος έτείμασεν Λευκών Ουάκκων Λευκίω  
νίον Λ ίμ ιλ ία  Λαβέωνα Φιλοκυμαιον ενεργέταν γυμνασι- 
-αρχήσαντα κά?*ως και μεγαλοδόξως, ον & εν τα δε 

40 καί το βα)κχνηον τοις νέοισι και προς τον εις αυτό κοραγί- 
-αν ταΐς νπαρκοίσας αυτω κτήσιας εν Ζμαραγήω, και ε- 
-πισκεάσαντα το γυμνάσιον, και ετκαστα έπιτελέσαντα 
ΊΑμπρως και μεγαλοψυγως, άρέτας ένεκα και ευνδας 
τας εις εαυτόν καί επεί κε δέ τελευτάση, καΓε*'έ'χ#εν- 

45 -τα αυτόν υπδ των έφάβων καί των νέων είς τάν άγόραν 
στεφανώΰ'ην διά τώ τας πόλιος κάρνκος κατ τάδε* ο δά- 
-μος στέφανοι Λεύκων Ουάκκων Λευκίω υιόν Λ ίμ ιλ ία  Λ α -  
-βέωνα Φιλοκυμαιον ευεργέταν, στεφάνιο χρυσίω αρέ
ν α ς  ένεκα καί ευνδας τας εις εαυτόν είσενέχ&ην δέ 

50 αυτόν εις το γυμνάσιον υπδ τε των έφάβοη* καί των
νέων, καί εντάφην, εν ω κεν αν εύθετον εμμεναι φαίνψαι τό- 
-πω · το δέ φάφισμα τάδε άνάτγραχραι εις στάλαν λί&ω λεν- 
-κω :m l δνΟ-έμεναι εις το γυμνάσιον παρ ταίς δεδο- 
-γματισμέναις αυτω τείμας. Μ ψος Φρατρίιο δέκατα 

55 άπίοντος επί ιερέως τας cΡω μας καί Λ υ τ  οκράτορος
Καίσαρος, {λέω νΐω, {λέω σεβαστώ, άρχιέρεος μεγίστω καί πά- 
-τρος τας πάτριδος Πο)*έμωνος τώ Ζήνωνος Λαοδί- 
-κεος, πρυτάνως δέ Λευκίω Ονοκκίω Λευκίω υΐω Λ ιμ ιλ ί-  
-α Λαβέωνος Φι)*οκνμαίω ευεργέτα, στεφαναφδρω δέ 

60 Στράτωνος τώ 'Ηραζλείδα.

Die Inecbrift stammt aus den Jahren 2—14 n. Chr., da Augustus in 
Zeile 56/57 bereite den Beinamen „pater patriae*4 fiihrt. — Z. 5 ΠΕΣΤΑΙΣ 
der Stein. — 6 Das iiberlieferte ΝΑΥ|Ω anderte BUckh, dem Bechtel und 
Cauer folgen, in va£f[o](v). Diese Form wurde allerdings gefordert eein, 
wenn die Inschrift im lebendigen Dialekte abgefasst ware. Da das aber 
nicht der Fall ist, so vermute icb, dass man den att. Akkusativ νεώ (vgl. 
G, Meyer Gr. G r.a § 884) zu νανω aolisierte. Ob der Genetiv νανω in 
Zeile 16 einem ναΡω oder gleicbfalls einem attiscben νεο> entspriebt. bleibt 
unentecbieden. — Dae doppelte μ in προαγρημμένω ist einer falscben Auf- 
faeeung dee aolischen διπλασιασμός entsprungen, vgl. Meister Dialekte I 
148. — 10 ΓΕ: (τ)ε BOckh. — 36/87 ΕΓΕΓΡΑΦΗΝ: έπ(ι)γράφην BUckh 
Bechtel Cauer. Wenn wir έπεγράφην nicbt ale den Infinitiv des Praesens, 
eondern ale den des passiven Aorietes ( «  att. Ιπιγραφήναι) auffassen — was
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nach dem vorhergehenden 6%'τέϋην zweifellos nahe liegt —$ so brauchen 
wir nicht zu andern. Denn in den Aoristen der vokaliech anlaatenden 
oder mit einer Proposition zusammengesetzten Verbalstamme wurde in 
jungerer Zeit das Augment nicht selten fiber den Indikativ hinaue, be- 
sonders auf den Infmitiv und das Participium verschleppt. Einzelne Bei- 
spiele hierfur bei G. Meyer Gr. Gr.* § 483. — 51: KENAN: κε (κ)α(ί) 
Biickh, κε (π)ανενϋετον Cauer. Beide Anderungen sind nicht notwendig, 
da das aolische κε mit dem av der κοινή verbunden sein kann. Die Ver- 
einignng beider Partikeln war auch der lebendigen Volkseprache nicht 
fremd, vgl. ark. * av und homer, άν κε.

4. Epigramme der Balbilla.
174—177. [320—323]. Die folgenden vier Epigramme stehen auf 

dem Memnon-Koloss im agyptiscbcn Theben. Verfaest bat sie B a lb i l la ,  
eine Hofdame der Sabina, der Gemahlin Hadrians, als sie im November 
130 n. Chr. mit der kaiserlichen Familie eine Reise nach Agypten unter- 
nahm. Die drei ersten Epigramme (no. 174, 175 und 176) sind von d e r -  
s el b e n  Hand in zwei neben einander stebenden Columnen auf den linken 
Schenkel des Memnon niedergeschrieben: die linke Columne schliesst mit 
der eechsten Zeile des Epigrammes 175. Das vierte Epigramm (no. 177) 
hat eine andere Hand auf den linken Fuss des Memnon eingemeisselt.

Von den Abschriften, welche Franz im CIG. Ill no. 4725. 4727. 
4729—31 (dazu Add. S. 1201 ff.) benutzte, sind im Folgenden nur Salt 
und Bailie ausnahmsweise herangezogen. Nach dem CIG. gab Kaxbel die 
Gedichtc von Neuem h era us in den Epigrammata Graeca no. 988—992. 
Die Grundlage des im Folgenden gebotenen Textes bildet erstens die 
Abbildung der Inschriften, welche Lepsius in den Denkmalern aus Aegypten 
und Aethiopien Bd. XII (aus dem Jahre 1845), Tafel 78 und 80 (griech. 
Inschr.) veroffentlichte und zweitens die Collation der von Lepsius be- 
nutzten, jetzt im Berliner Museum (agypt. Abteil.) befindlichen Abklatsche 
durch Puchstein Epigrammata Graeca in Aegypto reperta, in den Disser- 
tationes philol. Argentorat. selectae, vol. IVr (1880), p. 15—30. Eine 
nochmalige Vergteichung der Abklatsche, welche ich Ostern 1891 vor- 
nahm, hat — bei der Sorgfalt der Puchstein'schen Arbeit — nur geringen 
Gewinn gebracht.

In den Anmerkungen habe ich diejenigen Buchstaben, welche be- 
schadigt oder nur schwach zu erkennen sind, in eckige Klammern ge- 
eetzt (Lepsius und Puchstein geben sie mit dfinnen, schraffierten oder 
punktierten Linien wieder).

174. [320], CIG. Ill no. 4725 (dazu Add. S. 1201). Lepsius Taf. 80, 
no. 110. Kaibel no. 990. Puchstein p. 17 f., no. A. Cauer4 no. 441. 
Schrift: A60CCO. Das η ist einem Π eehr ahnlich.
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3Ιουλίας Βαλ{β)ίλλης 
οτε ηγ,ονσε τον 31έμνο{νο)ς 

6 Σεβαστός Αδριανός.
Μέμνονα πνν&ανόμαν Α ιγύπτιον άλίω ανγαι 

5 αί&όμεΐΌν φωνήν Θηβαΐ(γ.)ω *πν λ/#ω.
'Λδρίανον δ* εσίδων τον παμβασίληα πριν ανγας 

αελ/ω χαίρην είπε Γοι ως δνν{α)τον*
Τίτον S  οττ ε?χίων )*ενγ.οισι δι αΐ&ερος ίππο ι ς 

(β)νί σ/Λ αι ωράων δεύτερον ηχε μέτρον,
10 ως γάλν,οιο τνπεντ[ό\ς ΐη 3Ιέμνων πάλιν ανδαν 

δξντονον γαίρω\ν υμ]1 τρίτον άχον ϊη. 
κοίρανος Αδρίανο[ς τότ] άλις $  άσπάσσατο νχχ,υτος 

Μέμνονα· κατ σ\τά\(λ)αι γχιύ\ιπ\εν διριγόνοις 
γρόππατα, σαμαίνο[ν]τά τ  οσ Υ.ωσσ έσάτΛονσε*

15 δή?*ον παϊσι δ° εγε\γ\τ , ως Γε φίλισι &έοι.

Ζ. 1 BAAA1AAHC der Stein. — 2 M6MN0C der Stein. — 5 ΘΗΒΑΙΧω 
der Stein. φώ**ην ist Infinitiv zu φωνέω. — 7 ΓΟΙ nnd in Zeile 15 Γ6: 
das γ vertritt das altere Yau-Zeicben F. Wir konnen deshalb mit gutem 
Recbte Foi und Ft lesen. — ΔΥΝΟΤΟΝ die Quellen des CIG., ΔΥΝ[\ΤΟΝ] 
Lepsius, „in ectypo ΔΥΝΑΤΟΝ dilueide cernitur“ Puchstein. Auf dem 
Abklatecbe glaube icb deutlicb ΔΥΝΑΤΟΝ zu erkennen. — 9 fg[N]ICK 
Lepsius, GwCK Puchstein. Auf dem Abklatecbe erkenne icb mit Be- 
stimmtheit ' ’NICK. Die Form tv isteht also 8icber. — 13 C** \AI: fur das 
dem Dialekte nacb zu erwartende ο[τά).](λ)αι bietet die Lucke nicht ge- 
nugend Haum. — 13 OYIIuNOIC Lepsius Auf dem Abklatecbe ist OYI 
TONOIC vollig deutlicb. — 15 ΦΙAICI kann aus φίλεισι verscbrieben eein 
oder die zu Balbilla’s Zeit ublicbe Ausspracbe des ti wiedergeben. — 
Yon den in eckige Klammern gescblossenen Buchstaben der Zeilen 10 — 15 
feblt auf den Abklatschen jede Spur. Lepsius gibt dieselben durch punk- 
tierte Linien wieder, wabrscbeinlicb um damit anzudeuten. dass sie von 
ibm erganzt seien.

175. [321]. CIG. I ll no. 4731 und 4730 (dazu Add. S. 1202 f.).
' Lepsius Taf. 80, no. I l l  und 107. Kaibel no. 992 und 991. Puchstein 

p. 17 f. no. B. Dass die Zeilen 1—6 mit den Zeilen 7—20 zusammen 
e in  Gedicbt bilden, erkannte Puchstein. Yon derselben Hand, wie das 
vorige Epigramm, geschrieben.

'Οτε συν τη σεβαστή Σαβείνη- 
-ι εγενόμην παρά τώ Μέμνονι.

Ανως Υχα γεράρω, Μέμνον, πάϊ Τι&ώνοιο 
Θηβόας &όσσων άντα Jtog πόλιος,

5  τ) ΐΛμένο)&, βασίλε[ν) Αιγύπτιε^ τώς ενέποισιν
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6 μνϋων (τ)ών ηαλάων ΐδριες,

χαϊρε γ.αι αυδάσαις πρόφρων ασπάσδ[ε]ο [ΥΜντα]ν 
τάν σίμναν (α)?Μχον /.οιράνω *Λδρι(ά)νω. 

γ?ΜΡθσαν μεν τοι τμάξε υμι ώατα /?α [ρ ]/?(α )[ρ ο ]ς  ανηρ
10 Καμβνσαις α&εος ...................................................................................

δωΥΑν τοι τιοιναν τ ώ .................................................................

τώ Λ π ιν  γ.α(γ.)τανε τον Βέϊον
ΙιύΙ ί'γιυ ον δοΥ,ιμωμι σέ&εν τόδ[ε τννείμ απόλεσ&αι,] 

ψίχαν ό* α&ανάταν λοί(γ)ω ίσωσε [# £0c ].

1 δ  Ενσέβεες γαρ ε'μοι γ ίν ε τα ι ...............................................................

Βάλβιλλος τ δ σόγος γΐΛντίοχος β[ασ]ί?*ε[νς ·]  
Βά?.βι?//Λ>ς γενεταις μάτρος βασι/.ψδας α(γ.)[μας] 

τώ ηάτερος δε ττάττ^ρ 'Λντιοχος βασί?<ενς·
Υ.ήνων εν. γενεάς ΥΜγω ’)*οχον αίμα το ym)jov,

20 Βαλβί).?Μς δ* ε'με&εν γρδπτα τάδ* ενσεβε[ος.]

Ζ. 5 BACIA€*AI tier Stein. — 7 [AC]........Lepsius, ACTTACA.O
........ N =  άσπάσδ[ε]ο \y.avxa\v Puchstein. Auf dem Abklatsche erkenne
ich deutlich nur ACTT. — 8 ΛΛ0Χ0Ν der Stein. D ab in te r__[IAN]___
. . .  (0 Lepsius, K0IPAN[G)] ΑΔΡΙ \NG) Puchstein. Aaf dem Abklatsche 
vennag ich das OIP nnd das PI nur unvollstandig zu erkennen. — 9 
TMA[ES]*AIG) \TA . . . .  C AN Lepsius, TMAE€KAIG)[A]T[APA]. B \ · :>CAN[H] 
Puchstein. Auf dem Abklatsche lese ich TMAE€KAIG)ATA3AiBg:f|g|§ 
ANHD. -  10 A0EOCTO4**AΥΓ*(OONA. Hinter TO liest Lepsius [l]PM, 
Salt NM. Dem Abklatsche nach ist, wie Puchstein mit Recht bemerkt, 
IP wabrscbeinlicher als N. Das M ist unsicher: auch A kann dafur gelesen 
werden. Hinter ΑΥΓ liest Bailie C, Lepsius A: auf dem Abklatsche ist 
deutlich nichte zu erkennen. —.11 Hinter τώ liest Lepsius [C]G)n[OCA€AOIN 
Ί NIC], Puchstein CG)[IC. C . .  OIN . VIC]. Ich erkenne auf dem Abklatsche 
CG)IOC*CG)IN. -  12 ΚΛ[Τ]Τ[Λ]ΙΘ Lepsius, KA[T]T[AN]6 Puchstein. Auf 
dem Abklatsche ist ΚΛ.ΤΑΝ6 deutlich. Der dritte Buchstabe kann ein 
(vielleicht aus verschriebenem T geandertes) K sein. Am Ende der Zeile 
lesen Lepsius und Puchstein nur Θ6Ι. Auf dem Abklatsche erkenne ich 
deutlich Θ6ΙΟΝ, welches bereits Cottitz erganzt hat. — Das uberlieferte 
τώ ’νηλασ I4mv ubersetzt Puchstein „quo (scl. gladio) percussit Apim“. 
Mir ist es wahrscheinlicher, dass τώ dem homerischen του „deswegena 
entspricht und hier — nach aolischem Brauche — das Relativ vertritt: 
„deswegen, weil“. — 13 Hinter ΤΟΔ glaube ich noch **10 zu erkennen, 
so dass Franz’ens Erganzung τόδ[ε πνενμ άχόλεσδαι] fraglich bleibt. — 
14 AOITIOCCQC Salt, AOinON6CG3C[C] Lepsius, AOITONCCQCO Puchstein: 
Xot[n)ov ίσωσε [δέμας] Franz. Auf dem Steine steht ΛΟΙΤ, wie der Ab- 
klatsch beweiet. Dabinter glaube ich eher UN =r (0, als ON zu erkennen: 
Χοίγω ίσωσε [δέος] ,,die unsterbliche Seele bewahrte Gott vor dem Verderben". 
— 15 Hinter γίνεται: ΙΤ/ΙΓΙΙΥΟΙΙ Lepsius, I,. 11[ΠΟΝ . ΓΑ] Puchstein. Auf
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dem Abklatsche erkenne ich k * I ΙΓΌΝ. — 16 am Ende XOCT. . .  Lepsius, 
XOCB . .  [IA]6 Puchstein. Deutlicli ist auf dem Abklatsche XOC . . . .  A€. 
— 17 Hinter βααι/.ήϊδος bieten AKA Bailie, KA/VI Salt, ΛΙ Puchstein nach 
dem Abklatsche: ακ[μας] Puchstein nach 1765. — 20 ΓΡ07ΤΤΑΤΑΔ Bailie 
Puchstein, ΓΡΟΙΤΤΑΤΑΔ Salt, ΓΡΟΠΤΤΑΤΑΔ Lepsius.

176. [322]. CIG. Ill no. 4729 (dazu Add. S. 1202). Lepsius Taf. 
80, no. 108. Kaibel no. 989. Puchstein p. 25 If., no. C. Schrift wie 
no. 174 und 175.

cOi£ τη πρώτη ήμερα qvy. a- 
-γ,ονσαμεν τον Μέμνονος.

Χ&ίσδον μέν, Μέμν(ο)ν, .......................................................

3Ως πάλι,ν ά /.άλα τνιδε Σάβιννα άν(όδ)α 
5 π(ά)ρπει(σ)αι σ', εράτα μόρφα βασιληϊδος ά/μας, 

ελΰοίσαι ο [αίμται, Βτμον άχον ΐη · 

μη καί τοι βασιλεύς ν.οτέση, τδ νυ δάρον άτά[ρβως] 
τάν σέμναν κ ατέχης /.ουριδίαν άλοχον.

Κω Μέμνων τρέσσαις μεγάλω μέν[ο]ς ΐ4δρι[άνοιο]
10 εξαπίνας ανδασ, (α ) δ3 οίοισ εχαρη.

Ζ. 3 Μ€ HMCMfNCN I Γα C ]CM I €[KC0_ -rl(0]TA Lepsius, -  M6NMCMN[G 
|§ΟΙΓΛΙΟΛΠ]€[Κ(λ)] .ACOTA Puchstein. — Ich glaube auf dem Abklatsche 
zu erkennen M€N/M€MNCNCirA,CAV€KO)NA0TA. Die Form σίγαις (hinter 
Μέμνον) scheint also sicher zu sein. — 4 Zweifelbaft bleibt nur das letzte 
Wort: [ANC*A] Lepsius, [ΑΝΟΔΑ] Puchstein. Der Abklatsch bietet 
ANGiuA. Puchsteins Lesung άνόδα =  άν-όδενε trifft also wohl das Rich- 
tige. Freilich ist όδάω (abgesehen von der Glosse εξοδήσαΓ έξοδεΰσαι) 
sonst nur ale Transitivum zu belegen. — 5 ΠΡΠ6ΙΓΑΙ0 Lepsius, auf dem 
Abklatsche erkenne ich mit Puchstein ΠΡΠ€ΙΓΛΚ. Collitz vermutet π(α)ρ- 
πεί{ρ)αισ (=  παρα-πειράουσα) „Da Sabinna zum zweiten Male kommt und 
einen Versuch mit dir macht.“ Nach der von mir vorgeschlagenen Le
sung π{ά)ρπει{σ)αι a ( =  παραπεϊοαι σε) ist die Stelle zu iibersotzen: „Da 
Sabinna zum zweiten Male kommt, um dich durch Bitten zu bewegen, 
so entsende u. s. w.u — Dass der Vers 6 den Nachsatz zu den Versen 4 
und 5 bildet, erkannte Collitz. — 6 6A0OICAIC. VTAI Lepsius unH Puch
stein nach dem Abklatsche. ελϋοΐσαι o [ά]νται ,,ei (Sabinae) quae ad te 
(Memnonem) venit“ Puchstein. Das σ* ist wahrscheinlich aus aot elidiert. 
Die Worte ΑΧΟΝ I π ·-= άχον ΐη sind vollig deutlich. — 7 άτά[ρβως] Puch
stein. — 8 KAT€[K]€C Lepsius, KAT6XHC Puchstein. Der Abklatsch bietet 
KAT6XHC. Also ist κατέχης sicher. — 9 M€[HT]C Lepsius, M6N.C Puch
stein. Die zwiechen N und C erhaltenen Striche weisen allerdings auf T 
hin. Vielleicht hat der Steinmetz sich verschrieben. — ΑΔΡΙ ist auf dem 
Abklatsch deutlich. — 10 Der Stein bietet ΛΔΟΙΟΙΟ (ά) ό* Stow Franz.
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177. [323]. CIO. I l l  no. 4727 (dazu Add. S. 1202). Lepsius Taf. 78, 
no. 91. Kaibel no. OSS. Pttchetein p. 29 f., no. D. Schrift: ECU!.

'EvXvov ανδησαντος εγω *ττυ λί$ω Βά)Μιλ)<α | 
φωνα(ς) τάς ΰεΐας Μεμνονος η Φαμένω&. | 

τβ.ΰον νμοι δ* εράται βασιληϊδι τυίδε Σαβίννα | 
ώρας δε πρώτας α).ιος τ//ε δρόμο(ν). |

5 Άοιράνω^ι) *Λδριάνω τζεμπτω δετλότω δ* ί\νιαντω 
(φώτ)α ό’ Ιχεσκε(ν) νΛ $νρ  είκοσι | καί ττέσνρα· 

εΙγχ>στω πέμπτω  δ* αμάτι μψος νΛ&νρ.

Ζ. 2 0UJNATAC. — 4 ΔΡΟΜΟΕ: δρόμο(ι)ς Collitz. — 5 KOlPANtUI. 
— δ/6 ΕΝΙ AYTLd ΑΔΕΧΕΕΚΕΔ ΑΘΥΡ: emendiert von Franz.

N a ch trag  zu  S. 99.

2 a .  N e a n d re ia .

178. Basis einer Marmorstatue. Kirchhoff Sitzungsber. d. Berl. Akad. 
1891, S. 963 f. Koldewey 51. Programm zum Winkelmannsfeste (1891), 
8. 28. Vorioniscbes Alphabet: A, E =  Θ, Μ, N , Ο =* ο, fc, Z, +  «  χ.

Τόνδε (γ)οϊ' σν(δ)[ρίαντα * irco])Xwv(i) δνε&η- 
κε *Ερμ(ε)ας, αρα[ν τελείς] τώ παϊδος 
' (0/εμάχ[α)].

Ζ. 2 ΕΡΛΛΗΔ C Kirchhoff, ΕΡΜΙΑ* Koldewey. Der Name Έρμίας ist 
zwar aue Thessalien belegt: *Ερμία 6„, Έρμίαιος 62,9, indessen steht die 
Hasta so nahe am M und so weit vom A, dass die Erganznng zu E wahr- 
scheinlicb ist. — αρα[ν τέλεις] Leo. — 3 *Ωγεμάχ[ιος] Kirchhoff. Ein *Ογε- 
*  Άγε- wird sich schwer erklaren lassen.

179. In der Nahe dee Bargthores in einem aas 14 gleichwertigen 
Ranmen bestebenden Gebande. Koldewey a. a. 0 . S. 12. Schrift: βου
στροφηδόν, vorionisch.

»’A>l d®dk [ο ] (ν )ε ^ κ α [ν ]
Toe ΠI A τώ Ιηιοτά-
3 Ml A > |θΑ Τ -τα (? ) ............

.......................

f

v

•V

:1
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Die Fragmente der aolischen Lyriker.

Da in der Vorrede zu diesem Bande die bei der Text- 
gestaltung der aolischen Lyriker befolgten Grundsatze entwickelt 
sind, so geniigt es, hier nur auf ein paar Ausserlichkeiten auf- 
merksam zu machen.

Die Fragmente fiihren dieselbe laufende Nummer wie in 
Beryl·!s v i e r t e r  Ausgabe der Poetae lyrici: wertlose Bruchstiicke 
sind fortgelassen; neu hinzugefiigt wurden Alkaios no. 86B und 
156. Ein Stern * vor der Zahl des Fragmentes bedeutet, dass 
der Name des Dichters niclit iiberliefert ist. In  den kritischen 
Anmerkungen habe ich mich der Ausdriicke „iiberl.“ oder „die 
Handschr.“ bedient, wenn die Lesart in alien Handschriften die 
gleiche ist Die aolisclie Psilosis und Zuriickziehung des Accentes 
ist vcillig durchgefiihrt, obwohl die Handschriften in der Regel den 
Spiritus asper und die gemeingriechischen Accente setzen. Die 
mit Psilosis und Barytonis iiberlieferten Formen sind ausdriicklich 
angegeben.

Denjenigen, welche nicht klassische Philologen sind, wird
eine kurze Ubersicht iiber die handschriftliche Uberlieferung und
die Ausgaben deijenigen Schriftsteller, bei welchen eine grossere
Anzahl von Fraginenten erhalten ist, nicht unenvunscht kommen.
Citiert ein Schriftsteller nur vereinzelt einmal die Lesbier, so ist

· ·

iiber seine handschriftliche Uberlieferung, wenn es iiberhaupt 
notig war, an Ort und Stelle berichtet.

Apo l lon ius  Dyscolus:  Die drei Schriften de pronomine, 
de adverbiis, de conjunctionibus sind nur in deni codex Paiisinus 
A iiberliefert, dessen zweite Hand (A5*) flir de adv. und de conj. 
wichtig ist. Herausgegeben von Schneider in den Grannnatici 
Graeci, vol. I, fasc. 1: Apollonii scripta minora (nach den Seiten 
und Zeilen dieser Ausgabe habe ich citiert). — Fur die Schrift 
de syntaxi, welche vorliiufig noch in Belcher’s Ausgabe zu be- 
nutzen ist, Ubertiifft dereelbe codex A alle anderen Handschriften 
so sehr, dass es nicht lohnt, ihre Varianten anzufiihren.

A thenaeus ,  Deipnosophistae: dieses Werk ist teils vollstandig 
teils in einera Auszuge auf uns gekommen: die Bucher I  und I I  
stehen nur in dem Auszuge, dessen wichtigste Hand-

Hof f mann ,  die griochlechon Dialekta. II. 9



schriflen ein Parisinus C und ein Laurentianus E sind. Von 
Buch I I I  an bilclet der Marcianus A die Grundlage des Textes, 
doch kommt der Auszug C£ daneben in Betracht. Allein zu 
benutzen ist die Ausgabe von Kaibel vol. I —ITT, Leipzig 1887—90.

C hoeroboscus  Exegesis in Hephaestionem: nach den Hand
schriften U und KS herausgegeben von Horschebnann in den 
Anecdota Varia Graeca et Lat. ed. Scholl-Sfudemund I  33—96. 
Da die Lesarten KS, was die lesbischen Fragmente anbetrifft, 
von Hephaestio abhangig und geringwertiger sind als U, so fiihre 
ich ini allgemeinen nur die letzteren an.

Choeroboscus  Scholia in Theodosii canones: citiert nach 
der Ausgabe Gaisford’s, 1842 (Tom. I :  Nomen, Tom. Π : Accent 
und Verbum). Nomen und Accent neu herausgeg. von Hilgard 
Grammatici Graeci IV, 1 Leipzig 1889 (im Coislinianus und Nea- 
politanus stehen die Fragmente richtiger als im Parisinus und Venetus).

D e m e t r i u s  τεερί ερμηνείας: herausgegeben von Walz in 
Bd. IX  der Rhetores Graeci. Beste Handschrifl: der Pari
sinus R. Alle iibrigen Handschriften sind bedeutend gering
wertiger. Walz hat von ilmen genauer verglichen einen Vindo- 
bonensis V, einen Venetus und einen Medicaeus.

E t y m o l o g i c u m  M a g n u m ,  herausg. von Gaisford. Die 
wichtigsten der Handschriften sind der Bodleianus D, welchem 
der Parisinus P sehr nahe steht, der Marcianus M und der Lei- 
densis V. In P fehlt p. 1—25, in M ist der Buchstabe Λ  von 
jiingerer Hand geschrieben.

Das Ve tus  E t y m o l o g i c u m  M ag n u m ,  die Quelle des 
vorigen Werkes, enthalt nicht selten Abschnitte, welche im Etym. 
Magn. fortgelassen sind. Es ist uberliefert in zwei Handschriften, 
dem Lauren tianus B und dem Vaticanus A: nach der ersteren 
Handschrifl herausgegeben von Miller Melanges de litterature 
Grecque, Paris 1868. Die zweite Handschrifl entdeckte Reitzen- 
sfein und veroffentlickte aus ihr bis jetzt einige inedita poetarum 
Graecorum Fragmenta in den Ind. schol. Rost. 1890/91 und 1891 92.

H e p h a e s t i o ,  εγχειρίόιον περί μέτρων. Die Handschriften 
desselben bespricht Consbruch de veterum περί ποιήματος doctrina 
(Bresl. philolog. Abhandl. V 1—14). Sie zerfallen in drei Klassen: 
Die wichtigste Handschrifl der ersten  Klasse ist der Ambro- 
sianus A, dem die beiden Cantabrigienses C und der Parisinus P 
sehr nahe stehen. Da CP von A unabhangig sind (Horschebnann),

130
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so babe ich ilire Lesarten in die adnotatio critica aufgenomraen. 
Aus A abgescbrieben ist der Venetus Marcianus X und aus K 
wiederum der Saibantianus S: doeh finden sich in dem letzteren 
wertvolle Zusatze aus anderer Quelle. — Die zweite Klasse, 
welche am besten durch den Meermannianus M (von Gaisford und 
Bergk mit E  bezeicbnet) vertreten wird, soil nach Consbruch nur 
an drei Stellen des ganzen Werkes eine bessere Lesart als ACP 
entbalten. Das ist ein Urteil, welches ich in so strenger Fassung 
zu bezweifeln wage. Zwar hat der Schreiber des Arche- 
typus der zweiten Klasse bisweilen die Worte des Hephaestio 
willkiirlich geandert, allein schon die aolischen Verse beweisen. 
dass M nicht selten allein oder bald mit A, bald mit CP die 
urspriingliche Lesart bewahrt hat: bei Sappho 77 91 und 99 
bietet M allein das Richtige gegen ACP, bei Sappho 60 und 
Alkaios 21 46 stehen CPM zusammen gegen A, und bei Sappho 53 
AM gegen CP. — Der Archetypus der d r  it  ten  Klasse ist nach 
Hbrschehnann und Consbruch aus je einem Exemplare der ersten 
und zweiten Klasse von einem „homo doctus“ zusammengeschiie- 
ben, „ita tamen, ut permultis locis proprio Marte archetypi verba 
emendaret.“ Die Handschriften der dritten Klasse — drei Barroc- 
ciani B, ein Harleianus H, ein Norfolciensis N und die Editio 
Juntina zu Florenz FI sinrl also fur den i iber l ie fer ten  Text 
ohne Wert. — Herausgegeben ist der Hephaestio von Gaisford 
(nach den Seitenzahlen der 2. Ausgabe babe ich citiert) und mit 
den Scholien von Westplml (Script, metr. Gr. I). Die Lesarten 
der Handsclirift A sind zum ersten Male vollstandig veroffentlicht 
von Studemund Anecdota Varia Graeca, Berlin 1886, p. I l l  ff. 
Vgl. oben Choeroboscus Exegesis in Hephaest.

H e r m o g e n e s  περί Ιδεών (dritter Teil der τέχνη ()ψορική) 
ist nach dem Vindobonensis V und dem Monacensis M heraus
gegeben von Walz in den Rhetores Graeci Bd. Π Ι. Die von 
Walz hinzugefugten Randglossen der altesten Handsclirift, des 
Parisinus P, haben fiir die aolischen Fragmente zufallig keine 
Bedeutung. Die Lesarten des M sind von Spengel auf Grund 
einer neuen Collation seiner Ausgabe des Hermogenes in den 
Rhetores Gr. Π  vorangeschickt (Praefatio V II ff.). Vgl. untcn 
Scholien zu Hermogenes.

H e r o d i a n ,  angefiilni nach der Ausgabe von Lentz. Die 
kleine Schrift περί μονήρους λέξεως (Lentz Π  908—952), welche

9*
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besonders viele Fragmente enthalt, ist nach dem codex Havniensis 
herausgegeben.

M ax im u s  T y r iu s  όια)*έξεις: die wichtigste Grundlage des 
Textes bildet der codex Regius R. Die Lesarten desselben sind 
zusammengestellt von Dubner in der Praefatio IX —Χ Χ Π  seiner 
Ausgabe des Maximus Tyrius (Paris. Didot, 1840).

P o l l u x ,  ονομαστικόν: nach den Parismi AB und einem 
Heidelbergensis C herausgeg. von Bekker. Daneben ist die Aus
gabe Dindorfs nicht zu entbehren.

Sch o l i en  zu A r i s t o p h a n e s :  aus den beiden besten 
Handschriften, dem Ravennas R und dem Venetus V, heraus- 
gegeben von Dubner (Paris, Didot, 1842).

S ch o l i en  zu H e r m o g e n e s :  die alteren bei Walz Rhetores 
Gr. Bd. V II nach zwei Parisini und einem Venetus (letzterer nur 
fiir die Abschnitte περί ενρ. und περί στάσεων verglichen). Die 
jiingeren Scholien, Rhetores Gr. Bd. V, beruhen nach Walz auf 
den alteren.

Scho l ien  zu P i n d a r :  die alten Scholien zu den Isthmien 
und Nemeen sind neu herausgegeben von Abel, Berlin 1884 (Va- 
ticanus B und Laurentianus D). Die Scholien zu den Olympien 
und Pythien veroffentlichte Bochh im Π. Bande seiner Pindar- 
Ausgabe, die ersteren nach den Vratislavienses A und D, die 
letzteren nach dem Gottingensis G und dem Palatinus C.

S to b aeu s  F l o r i l e g i u m :  nach den Parisini AB und dem 
Leidensis V(oss.) herausgegeben von Gaisford, 2te Ausg. Leipzig 
1823/24. Die wichtigsten Lesungen der besten Handschrift, des 
Vindobonensis S, sind von Gaisford nachgetragen in seiner Aus
gabe der Eclogae des Stobaeus Π  860 fil Die Lesarten des 
wertvollen, mehrfach collationierten Escurialensis M sind noch 
nicht veroffentlicht
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SAPPHO.

i .-
Dionysius de compos, verb. 23: Έποποίων μεν ovv εγωγε μάλιστα νο

μίζω τοντονι τον (γλαφυροί·) χαρακτήρα επεξεργάσασΰαι Ησίοδον, μελοποιών δε 
Σαπφώ κτλ . . . .  άρξομαι δε από τής μελοποιον *

Ιΐοιν,ιλό&ρον , α$άνατ 'Λφρόδιτα 
7tal Jiog, άολοττλοκε, λίσσομαί σε 
μη μ άσαισι μητ όνίαισι δάμνα, 

ττδτνια, 3ϊμον·
5 άλλα τνϊδ ελ#\ α ί ποτά νατέρωτα 

τας εμάς ανδως άιοισα 7ζηλνι 
ετνΧνες, ττάτρος δέ δόμον λίποιοα 

χρύσιον ηλ&ες
αρμ* υπαζενξαισα, νάλοι δέ σ ay ον 

10 ώκεες στρον&οι περί γας μελαίνας 
τζνν,να δίννεντες τζτέρ α π  ορρανώι&ε- 

-ρος διά μέσσω.
ahpa δ* έξίν.οντο- τυ δ \ ώ μάκαιρα, 
μειδιάσαισ* ά&ανάτωι προσώπωι 

15 ηρρε, οττι δηντε 7ζέπονΟ:α, ν.ώττι 
δηντε ν,άλημμι,

ν.ίοττι εμωι μάλιστα &έλω γένεσ&αι 
μαινόλαι ϋνμωι * τίνα δηντε πεί&ω- 
-μαι σ άγψ  εις σαν ψιλότατα, τις σ , (ί 

20 Ψ άπφ>, άδινηει;
7μι γάρ αί φεύγει, ταχέως διώξει, 
αί δέ δώρα μη δέν,ετ , άλλα δώσει, 
αί δέ μη φί)χι, ταχέως φιλήσει 

ν.ωυν. ί&έλοισα.
2δ ελθε μ οι ν.αί νυν, χαΗπαν δέ λνσον 

εκ μέριμναν, οσσα δέ μοι τέλεσσαι 
Οίμος ίμμέρρει, τέλεσον · ου δ* αντα 

σύμμαχος Ισσό.

Die beetc (jberlicfcrung stellt der Parisinue (P) dar. Him am naclisten 
steht der Colbertinus (C). Die wichtigsten der iibrigen Handecbriften 
(M =  Monacensis, D =  Darmstadiensie) sind nur dann angeiuhrt, wenn 
sie auenahmsweise eine Lesari enthalten, welcho der des Parieinue gleich- 
wertig oder unbedingt vorzuzieben iet. Die Verse 1 4 und 5 werden
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auch von Hepbastio (A) uberliefert, die Verse 1—5 einzeln an verschie- 
denen Stellen des Choeroboscus Exeg. in Heph. (U).

Vs. 1 ποιχιλόΰρον P und A p. 83 (zwcimal), ποιχιλόφρον Μ, ποικιλλό- 
ψρον U p. 84. 85, ποιχιλόφροιν D. — Die erste Silbe in άϋάνατ* war ur- 
sprunglieb positione lang (άϋ/άνατος): Fick sehreibt deshalb άϋϋάνατ'. — 
*Αψροδ(ταν PC, Άψροδίχα DM, ferner A nnd U: ιστέον δε, δτι Αφρόδιτα προ
παροξύτονος αναγινώσχονσιν Αιολεΐς, σνστέλλοντες το a U ρ. 85. — 3 μηδ' 
όνίαισι Ρ  und U ρ. 8G, μη δοίήασιν U ρ. 80, μηδ' άνίαισι DM. — 5 ά).λά 
χνδ* έλϋεποχα χατ έρωτα Ρ , άλλα τνίδ' έλϋ' αι ποτά χάτέρωτα A und U ρ. 86. 
Nacb Fick 1st χάτεροττα zu lesen. — 6 ανδώς Ρ , αΙδώς C, ανδάς MD. Zu 
dcm Fcmininum ανδώ =  ανδα ist der Bildung nacb zu vergleichen ηχώ
— ήχή. — άΐοισ άπόλν Ρ , άΐοισα πήλνι Ahrens liergk. — 8 χρνσειον Ρ: 
χρνσιον Schncidewin. — 9 άρμα ύποζενξασα Ρ — άγων Ρ, άγον MD. — 11 
δινήντες PC, δινενντες MD: δίνεντες Ahrens, δίννεντες Fick. — 12 ώρανώ · 
ϋέρος δ* άμεσπω Ρ (,Γπ in ο mutatum esse videtur"), άπωρανώϋερος διά 
μέσο) D. άπ* όρράνω Fick. όρρανώιϋερος ist dureh Krasis aus όρράνω at- 
ϋερος hervorgegangen. — 13 αϊψα δ* MD, αιψ* άλ/.* Ρ. — μάκειρα Ρ, μά- 
xatga MD. — 14 μειδιάοασ Ρ. άϋανάτωι Ρ : άϋϋανάτωι Fick. — 15 ήρε Ρ: 
ηρρε* (=  *ηρ/’εο) Fick. — δ' ήν τδ Ρ : δηντε Hermann. — χώτι MD, χοττι 
Ρ : χώττι Hylburg, χ άχτι Fick. — 16 δ* ηντε Ρ : δηντε Hermann — χα- 
λημμι PC, χά).ημι Μ: fiir das letztere haben sich die Herausgeber ent- 
scbieden. — 17 χώτι γ* έμω MD, χάττ εμώι Ρ , χοττι έμφ C: χώττι μοι 
liergk , χ* άχτι μοι Fick. Das ι von χώττι ist nicbt elidiert, sondern als 
Jod gesprocben: χώττ* έμωι. — 18 τι»·α<5’ εντεπείϋωμαι („sed μαι eadem 
inarm in χαι vel βαι mutatur") ααγηνίαααν ψιλότατα Ρ: πείϋωμαι σ άγην 
ες αάν ψιλότατα U/ass und ebenso Fick, welcber nur fur ες mit Ahrens 
das dialektgemfisse εις einsetzt. o aue aoi elidiert. — 20 τις οωψαπψα δίκη 
P : crganzt von Gaisford nacb dem Etym. Magn. 485, 41, wo zum Belege 
fur aobschcs άδιχήω angefuhrt w ird: ώψαφ* άδιχήη. — 21 εί die Handschr.
— 22 al P. — 23 al Ρ . ψίληι Fick. — 24 χωνχ εϋέλοις PC. Das 
scbliessendc a bat keine Handschrift erhalten. — 25 χαϊππάν μέριμναν Ρ , 
χαλεπάν D. — 26 οοα und τελέοαι Ρ . — 27 ΐμέρει Ρ , Ιμέρρει die friikeren 
Herausgeber, Ιμμέρρει Fick. — Der P bat irrtumlich τελεσσον — σνδ* 
αυτά Ρ . — 28 Ισσό D, der Ρ  schliesst mit σύμμαχος.

2.

Περί νψονς X 1 —12 (ed. John- Fahlen, Bonn, 1887). . . οϊον ή Σαπφώ 
τα σνμβαίνοντα ταΐς έρωτιχαΐς μανίαις παϋήματα έχ των παρεπομένων xai έχ 
τής άλ.ηϋείας αυτής έχάστοτε λαμβάνει. Που δε την άρετην άποδείχννται; οτε 
τά άκρα αυτών χαι ύπερτεταμένα δεινή χαι έχλέξαι xai εϊς άλληλα σννδήααι·

Φαίνεται μοι τ,ηνος Ισος &εοισιν 
£μμεν* ωνηρ, οττις ενάντιός τοι 
ιζάνει ν.αί πλάσιον άόν φωνεΐ- 

-σας υπακούει
5 υμΙ γείαίσας ιμμέροεν, το όι) ΐμαν
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ν,αρδίαν εν στη&εσιν επτόασεν * 
ώς γαρ εΐσίδω, βρόχεος με φώνας

3 t  W ) )/order ετ εΐΥ£ΐ,
αλλά γ.αμ μεν γ)χοσσα βέβαγε, λεπτόν δ*

10 αντίΥ.α χρώι πυρ νπαδεδρόμοηιεν, 
όππάτεσσι δ? ονδεν όρημ\  επιρρόμ- 

-βεισι δ' ar/jovai,
ά δε βίδρως vxr/χεεται, τρόμος δε 
παίσαν άγρει} χλωρότερα δε ποιας 

15 εμμι, τε&νάκην δ* ολίγω ’πιδενην 
φαίνομαι (άλλα)

αλλά πάΐ’ τόλματον, έπει υχχι πενητα.

Die einzigc Handschrift, welche in Betracht koramt, ist der Parisinue 
2036 (P). — Vs. 1. Den ersten Vers citiert aucli Apollonius de pronom. 59,9: 
Αιολεΐς χήνος ’ φαίνεται μοι χήνας Χάος ϋεοισ εμμεν ώι*ηρ. — 2 εμμενωνήρο- 
*ατισ Ρ : εμμεν Ahrens de dial. Aeol. 146, δττις Blotn/ield. — 2/3 τοιζάνει 
P. — 3 πλησίον αδνφων-σαΐσ Ρ :  πλάσιον Robortelli, άδν φωνείαας Neue. —
5 γέλα*ισ ϊμερόεν το μη εμαν Ρ: γελαίσας Buttmann, ιμμέροεν Fick, το δη 
εμαν Ahrens. In den neueren Ausgaben ( Valilcn, Bergk, Fick) ist Schneide- 
win's Yermutung το μοι μάν aufgenommen. — 7 ώς γάρ σΧδω βρόχεώσ με 
φωνάσ Ρ : ώς γάρ εϊσίδω Hermann und Seidler. Sprachliclien Anstoss 
bietet Bergk's Lesung ώς γάρ εΰιδον. Die gliickliche Emendation der 
vielleielit schon in alter Zeit entstandencn Lesung βροχέως (Hesycb erklart 
das Wort durch σαφώς, σνντόμως, ΑΙολεΓς) verdanke icb einer brieflicben 
Mitteilung Pick's: το βρόχος (=  germ, krago) bedeutet das gleicbe wie
6 βρόγχος und 6 βρόχϋος ,,die Kehle, der Schlund", der Stamm ist βροχ-
„sehlingen“  vgl. κατα-βρόξειε <5 222, άνα-βρόξειε μ 240, άνα-βροχέν λ 586. 
Zu ubcreetzen sind die Worte ,,aus der Kehle dringt nichts von Stirnme ztt 
m iry an mein Olir" ,  —  10 καν μεν γλώσσα εαγε Ρ : χαμ die Abscbreiber 
des P und die Herausgcber, βέβαγε Blomficld. Bci Plutarcli (de profectibus 
in virtute 10) lauten die Verse 9 und 10 nacb Wyttcnbach (Moralia I 311) 
κατά μεν γλώσεΧ εαγ\ αν δε λεπτόν αύτίκα χρώ πυρ νποδέδρομε, wahrend 
Bernardakis (Moralia I 196) als uberlieferte Lesart γλώσσα, γε λεπτόν 
und νποδεδρομεν anfuhrt. — 11 χρώ P und Plutarch: χρώι Bergk,
χρών Ahrens. — 12 όππάτεσι δ* ονδεν δρηιμή, επιρομβειοι Ρ : ορήμ* 
bereite einige der aus P abgescbriebenen Handscbriften. Im Origiuale 
stand vielleicbt όρη μ μι. — επιβρόμεισι Bergk, επιβρόμβεισι „es wirbelt mir 
das Gehor" Fick. Weder eine Anderung noeb einc gezwungene Deutung 
balte icb fur notwcndig, da ein Nomen ρόμβος „das Gerauseh, der Lurm" 
durcli Hesycb bezeugt wird. ρ ό μ β ο ς · ψόφος, [στρόφος,\ήγος, [δΐτος, κώνος 
κτλ.], Daeselbe ist auf keinen Fall mit βόμβος „Kreisel, Kegel" identisck. 
— 12 ακούε P: axovat RoborteUi. — 13 έχαδε /Γ Ιδρώσ ψνχρόσ κακχέεται Ρ : 
β δε μίδρως Bergk nacb dem Citate dieses Verses bei Cramer Anecd. 
Oxon. I 208, 13 ίδρώς’ τοΰτο παρ* Αίολεΰσιν ϋηλνκώς λέγεται, άναδέχεται
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χλίσιν άχόλον&ον Φηλνχφ γίνει· ά δ ε μ  Ιδρώς κ α κ ό ς  χ ε ε τ α ι . Das dia- 
lektwidrige μ* ϊδρο)ς haben Schneidewin und Hermann durch βΐδρως er- 
setzt. Fick vermutet, dass Sappho μ* νίδρως (mit Vokalisation des F) 
gesprochen habe. — ψυχρός tilgte Spengel. — 14 πα*σ άν άγρεΐ P : χαΐσαν 
άγρει Ahrens, άγρηι Fick. — 15 χιδενσην P: 'πιδενην Ahrens, 'πιδενης Her
mann. — 16 „von Sinnen" hat Bergk hinzngefugt. Neben α)χός =  
homer. ή)*ός (aus *6Xijog) lag die kiirzere Form *άλιός =  aol. *άλχος: α)1ος, 
wie durch den homerischen Vokativ φρενας ή)Α Ο 128 (=  *dl£e) bewiesen 
wird. άλλα ist pradikativ zu fassen: „Wenig fehlt daran, dass ich in 
meiner Sinnenlosigkeit vom Tode getrofien erscheine". — 17 άλλα χαντόλ- 
μα*τον P. Die drei letzten Worte sind verdorben.

3.
Eustathius 729, 20 (zu Θ 551). *Ιστεον δε άτι εν τφ  ,,φαεινην άμφι 

σελήνην"  ον την χλησιφαή νοητέ ον και χληροσεληνον* εν αν τη γάρ αμαυρά είοι 
τα άστρα ώς νχερανγαζόιιενα, χα&ά και ή Σαχφώ χον φησίν*

’ύστερες μεν άμφι καλόν σελόνναν 
αψ άπνχρνπΓΟκη φαεινόν είδος, 
ο π  ποτά πλη&οισα μάλιοτα ?&μ7τηι 

yav \j \j _ j*.

Sehr corrupt werden die Worte dee Eustathius wiederholt von dem 
Homer-Scholiaeten in Cramer's Anecd. Paris III 233, 31. — Vs. 1 αελάναν 
fiber!.: αελάνναν Bergk. — 2 Das uberlieferte άψ, welches Bergk in αιφ 
andert, gibt einen guten Sinn: die Sterne, welche am dnnklen Himmel 
hell strahlten, verbergen „\ciederu ihr Licht, wenn der Vollmond von 
nenem aufzieht. άχοχρνχτονσι φαεινόν fiberl.: άχνκρνπτοισι Scaliger
Ahrens, φάεννον Scaliger. — 3 όχότ άν fiberl.: άχχοτα Ahrens. χάλιστα
vermnten Ahrens und Bergk. In diesem selben Gedichte nannte Sappho 
den Mond ά ρ γ ν ρ ί α ,  vgl. Julian Epist. XIX: Σαχφώ ή χολή την σελήνην 
άργνρίαν φησι και διά τοντο των άλλων αστέρων άχοκρνχτειν την οψιν.

4.
Hermogenee χέρι Ιδεών II 4 (Khetores Graeci ed. Wah III 315, ed. 

Spengel II 358) ώσπερ ή Σαχφώ *

Ιάμφί δέ ψυχρόν ν£?Μδει δι οσδων 
μαλ/νων, αΙΟτσσομένων δε φύλλων 
ν.ώμα νχερρεει υ υ -  υ -  ^

* Vs. 1 δε νδωρ ψνχρον' MV: dass νδωρ ale Glossem in den Text ge- 
kommen iet, sah Neue. νσδων Μ, οσδων V: die Scholien zu Hermogenee 
wiederholen das Fragment bis μαλίνων (mit νδωρ). Im alteren Scholion 
(Wah  VII 883) steht δάδων, in dem jfingeren ( Wah V 534) νσδων, eine 
Form, welche das Etymologicum Vindob. ale aolisch anfuhrt: νσδος 6 οζος 
χαρ* ΑΙολενσιν οϋτοι γάρ τρέχονσι το ο είς ν και το ζ  διαλνονσιν εις το ο και
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δ, ώς παρά Σαπφοΐ* άμφί δε ύδωρ ψυχρόν κελαδεΐ δ ΐ  ϋσδων μαλίνων, — και 
αίύνσσομένων: Neue tilgte και, richtiger ziehen es Walz und Spengel zu 
den Worten des Hermogenes, der die Verse dann als zwei Beispiele fur 
Naturschilderung anfuhrt. — 3 καταρρεX MV: καρρέει Ahrens.

5.
Atbenaene XI 463 e καί κατά την κα/.ην ονν Σαπφώ *

h%&e, Κυπρί, 
χρνσίαισιν εν κνλίκεσσιν αβρως 
σννμεμίγμενον &αλίαισι νέκταρ 

βοινοχόεισα
τούτοισι τοΐς εταίροις έμοΐς γε και σόίς.

Ve. 2 χρνσείαισιν A: verbess. von Neue. — αβροΐς Α: αβρως Bergk. — 
3 αννμεμιγμένον A: die Herausgeber συμμεμίγμενον. — 4 οινοχοοΰσα A: 
οϊνοχόεισα Ahrens, / ‘οϊνοχόεισα Fick. — Die folgenden Worte laseen sich 
nicbt leicbt zu einem Verse zusammenfugen. Die Herausgeber lesen τού- 
τοις statt τούτοισι (A) und mit SchweigliUmer τε statt γε (A).

6 .

Strabo I 40 καί Σαπφώ·

”H  σε Κύπρος και Πάφος η Πάνορμος
καί Πάφος scbreibt Bergk fiir das uberlieferte ή Πάφος.

7 und *8.
Apollonius de pronom. 81, 23 ool· Άττικ&ς. “Ιωνες, ΛίολεΤς δμοίως· 

Σοί δ3 εγω λεύκας επ ί βωμόν αίγος 
Σαπφώ. καί το κατά άπόλυοιν (so Schneider fiir Απόλυτον Α) διά τον τ · 

Κάπιλείψω τοι υ υ _ υ _ ^ .
Frgm. 7 επιδωμον αιγος A: emendiert von Bekker.

*9.
Apollonius de syntaxi 247, 24 (ed. Bekker) εΐσίν ούν τής εύχής Επιρρή

ματα παραστατικά·

εγω, χρνσόστεφαν Ιίφρόδιτα , 
τόνδε τον πόλον λαχόην

λαχοίην Α: λαχόην Bergk, vgl. λαχόης bei Herodian II 280, 81 =  
821, 16 (aus Choeroboscus II 772, 10), λαχόην im Etym. Mngn. 668, 28.
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10.
Apollonius de pronom. 113, 8 ΑΙολεΓς' ό μ μ έ τερον  xai άμμον  xai 

ϋ μ μ ο ν  xai σφόν.  Σαπφώ·

Λ ϊ  με τι μίαν επόησαν έργα 
τα σψά δοΐσαι -- WU _ Ο _ JHL

Vs. 1 εμετιμιαν A (die Buclistaben εμετ in Kasar): at 
μ s Bergk. — έποίησαν A: verbese. von Ahrens. — ερτα\
T  T/A. .

με Seidler, at

11.

Athenaeus XIII 571 d χαλονσι γοϋν xai αί ε)*εν&εραι γνναϊχες h i xai 
vvv xai αί παρϋένοι τάς σννή&εις xai φιλάς έταίρας, ώς ή Σαπφώ *

w/ ο. ^  ο. τά δε ννν έτα ιρα ις  
τα ις  εμ α ις  τερτεοντα κάλλος άείσω.

ταις έμαΐς τερπνά A: von mir gebeseert. Die allgemein aufgenommene 
Vermntnng Seidler s ταις εμαισι τερπνά ist unrichtig, weil der Dativ έταί- 
ραιαι lautete.

12.

Etyro. M. 449, 86 ώσπερ δαμώ δαμείω, οντω &ώ Φέω' xai παρά 
Σαπφοι·

_  υ -  υ _  υ υ  ο ττινα ς γάρ  
εν &έω, κ ψ ο ί  μ ε  μ ά λ ισ τα  σίννον- 

- τα ι

Vs. 2 κείνοι iiberl.: χήνοι Blomfield, — σίνονται uberl.; verbessert von 
Ahrens nach Choeroboscus Orthographia s. v. σίνονται (Cramer Anecd. Gr. 
Oxon. II 259, 7) ol γάρ ΑΙολεΤς σίννονται  λέγουσι xai ούχι σέννονται.

13.
Apollonius de syntaxi 291,25 (ed. Bekker): τό γε μην έρ&ν δμολογεϊ το 

προσδιατίϋεσϋαι νπά τον ερωμένον δώ xai δεόντως ή Σαπφώ έπιτεταμένφ 
μάλλον όνόματι έχρήσατο *

_. — Λί. ___ εγω σε κην οτ-
-τχω τις εράιαι.

χηνοττωτις Α: δττχω =  όττίω Fick. Dass der Genetiv zu δττι aolisch 
regelrecbt όττίω lautete, beweisen τίωι Sappho 104, τίοισιν Sappho 168.

♦14.
Apollonius de pronom. 98, 2 Ύ μ μ ι ν  ΑΙολεΤς·

Ταις κάλαισ υμμιν \το] νόημμα τωμόν 
ου διομειπτον.
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Vs. 1 κα).αισ A: κάλαισ* Fick. — to hinzugefugt von Bekker. — 
νοημμα A: die Herausgeber setzen mit Bekker νόημα dafur ein.

15.
Apollonius de pronom. 51, 1 (bei Besprechung von εγων) Αιολεϊς 

βαρέως ·
j  »j  j / j

—  ̂ ^  — u εγων ο εμ ανται
τούτο σννοιδα.

Σαπφώ.

Ungenaner wird dasselbe Fragment wiederholt 80, 10* και παρά χοϊς 
ΑΙολιχοΤς δε ώς εν παραθέσει άνεγνώαθη· εμ αν τα ι  χονχ εγων σννοιδα.

16.
Scholien zu Pind. Pyth. I 10 (Pindars Worte sind ευδει δ* άνά σκαπτή) 

Διάς αίετός ώκεΐαν πχέρνγ* αμφοτέρωθεν χα).άξαις) * Ή  δ'ε Σαπφώ έπι τον 
εναντίον έπι των περιστερών *

Τάίσι [όβ] ψανχρος μεν εγεντο ΰνμος, 
τζαρ <Ρ ιεισι τα πτερά _  ν _  j-l

δε hinzugefugt von Neue. — ψνχράς uberl.: ψανκρος „leicht, hurtig" 
Ftck, vgl. ψανκρόπους und Hesy.ch s. v. ψανκρός. — έγένετο uberl.: εγεντο 
BVckh. 17

17.
Yetus Etymol. Magn. (.Miller p. 213 =  Etym. Magn. 576, 22: in dem 

letzteren fehlt das Fragment) 8. v. μελεδώναι * al xa μέλη ίδονσαι φροντίδες 
. . . και οί AloUις σ ταλαγμόν  την όδννην λέγουοιν* Σαπφώ*

— ν — Μ. _  γχχτ εμον σταλαγμόν,

Etym. Magn. 335, 38 τα γάρ δυο σσ εϊς ζ χρέπονσιν ΑΙολεΐς * χά γάρ 
έπιπλήσσω έπ ιπλάζω* Σαπφώ*

τον δ* επιπλΑζοντ άνεμοι φέροιεν 
/μ ι  μελεδώναις.

Die letzten beiden Worte feblen im Etym. Magn.: eie eind erhalten 
bei Herodian II 929, 19* τό δε αυτά έπι του πλάζω· τον  δε έ π ι π λ ά ζ  ονχες  
άν έμο ί  φ έρο ι ε ν  και  μ ε λ ε δ ώ ν α ι * αντί χοΰ έπιπλήσσοντες.

Die beiden Fragmente sind von Bergk echarfeinnig mit einander 
verbnnden. — Ve. 1 στελεγμόν iiberl. — 2 έπιπλάζω hat nichte mit έπι· 
πλήσσω „schlagen“ zu tliun, eondern bedcutet „hernnnahen", vgl. Ileeyeh 
έπιπλήξειν * έπελθεΧν. — 3 μελεδώναις Bergk.
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18.1
Ainmonins περί διαφόρων λέξεων 23 αμαρτάνει Σαπφώ λεγονσα·

'Λρτιως μ α χρνσοπέδιλλος αυως
μεν a fiberl.: μ a Seidler, χρνσοπέδιλος: verb, von Ahrens. αν ώς 

fiber).: ανως Scaliger.

19.
Scholion zn Aristoph. Pac. 1174 (nur im V)* διαφέρονσι γάρ ai Av- 

διχαι βαφαί . . . και Σαπφώ*

—  ν kj__, τεόδας δέ
τΐθίνχ)^)ς μάσλης ενΑλνπχε, Λ ίδ ι-  

-ον vjoAjov εργον.

Vs. 1 πόδα V : πόδας Seidler. — Vs. 2 und 3 werden auch von Pollux 
VTI 93 angefuhrt* τά μέντοι Τνρρηνιχά ειη άν 6 Σαπφονς μάσλης (Bekker, 
μάσύλης Dindorf)· πο ι κ ί λο ς  μάσλης  ( B e k k μάσδλης Dind.) ε ί π ε  Α ν δ ι ο ν  
καλόν  (,κακόν Α) ίργον.  Dae aus έκάλνπτε verdorbene είπε fehlt in Belc
her's Ausgabe. — μάσ&λης Scliol. V; ob Bekker s μάσλης auf handschrift* 
licber Cberlieferung beraht, ist nicht angegeben. Jedenfalls wird die 
letztere Form vom Dialekte gefordert, vgl. Hephaestio 12 προτάσσεται δε 
ήμίφωνον νγρον . . . και τό σ τον λ κατά πά&ος, ώς έν τω μά σλ ης .

20.

Scbolion zu Apoll. Rhod. I 727 (einzige Handschrift der Laurentianus)* 
Έρεν&ήεσσα δε αντί τον πνρρά, νπέρνϋρος, καί ίστι παρά τό Σαπφικόν

_  μ. __ ^ _  παντοδάπαισ _  u μεμιγμενα
χροίαισιν ν ν ___ ^ ^ ------υ υ _ υ ^

παντοδάπαις μεμιγμένα χροίαισιν L. Fick vermutet παντοδάπως
μεμίγμε | να χρόιαισιν nacb dem Fragmente δ άβρως σννμεμίγμενον ΰαλίαισι.

*21 und *22.
Apollonius dc pronom. 66, 3 έμέδεν πνκνώς α! χρήσεις παρά ΑΙολενσιν*

μ. _  w_ εμε&εν εχεισ&α λά&αν
>/ >— ν-> — .ν. — uc· _ \j 7] XIV

άλλον άν&ρώιτων εμε&εν φίλησ&α;

Fragm. 21: Metrum wie in Fragm. 68 und 69.
Fragm. 22: τινα A: uv Bekker. Das aoliscbe άλλον fye&sv lautet im 

Attiecben regelrecbt άλλον έμον «= άλλον ή έμέ. ν. Wilamowitz vermutete 
ή τιν ά)Λον άντ έμεϋεν γίλησϋα.
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*23.
Etym. Magn. 485, 45 oi ΑΙολεΐς . . . πο&έω π ο&ήω, οϊον 

και Ttodyo) καί μάομαι ^ 
μάομαι DM und dae Etym. Gud. 294, 40.

24 und 25.
Apollonius de pronom. 93, 23 (υμείς) . . . .  ΑΙολεΐς ϋμμες·

ον τι μοι νμμες 
ας <τελετ νμμες

εν δευτέρω Σαπφώ.
25 ας Α, &ς JBekker, άς (aus *άος) =  ion. εως Ahrens.

27.
Plutarch de coh. ira 7 (Moralia ed. Bernardakis III 188) εν όργη δε 

σεμνότερον ουδεν ησυχίας, ώς ή Σαπφώ παραινεί σκ ι δν  αμένης  εν στή&ε-  
σιν δργής  π ε φ ύ λ α γ β α ϊ  γ λώσσαν  μαψ υλάκαν .  Seidler etellte daraus 
die Adonier her:

Σκιόναμένας εν στή&εσιν οργας 
μαψνλάκαν γλώσσαν πεφύλαγβαι.

πεφύλαξο Ahrens, πεφυλαγβε oder πεφύλαγβι Bergk. Doch echeint 
γλώσσα Subjekt geweeen zu eein. Etwa μαιμυλάκα γ λώσσ ευ π ε φ υ -  
λάχϋω.

28.
Arietotelee Rhet. I 9 τά γάρ αισχρά αίσχύνονται και λίγοντες και ποι- 

ονντες και μέλλοντες, ώσπερ και Σαπφώ πεποίηκεν είπόντος του Αλκαίου · 
ϋέλω τι βείπην, αλλά με κωλύει αΧδως (Fragm. 55).

Λ ι  $  ηχες εσλων ϊμμερον η κόλων 
καί μη τι βείττην γλώσσ εκνκα κακόν, 
αιδώς κε μάν σ ουν,: ηχεν οππατ  , 

αλλ5 ελεγες, περί τώ δίκαιον.

Die Grundlago des Textee bildet der Parieinue A. — Vs. 1 ήχες ες 
εσ&λών ίμερον Α: εσλων Stephanas, Χμμερον Fick. — 2 μητιτειπήν γλώσσαι 
κυκαι Α : μη τι βείπην Blonifield. — 8 αίδώς κέν σε ούκ εϊχεν Α : κε νυν σ' 
σύκ Ahrens Volger. Noeh naher liegt αΧδως κε μεν. δμματ Α: δππατ 
Blomfield. — 4 περί τώ δικαίω Α: δικαίως Ahrens Bergk. Derjenige, 
welcber δικαίω echrieb, hielt dae Relativ τώ irrtiimlioh fttr den Artikel.
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29 .

Athenaeus XIII 564 d xal ή Σαπφώ δε προς τον υπερβαλλόντως θαυ- 
μαζόμενον την μορφήν και καλόν είναι νομιζόμενόν φησι *

[iyyvg de] στα&ι νχεντα, φίλος, [ Λ ί « , ]  

ν.αί τάν εττ οσσοισ ομπέτασον χάριν
Vs. 1 Die eingeklammerten Worte habe ich erganzt. — 2 „und er- 

giesse deinen Liebreiz au f meine Augen“. άμπέτασον A: όμπέτασον Ahrens. 
Der Lokativ dee Zielea mit επί iet bei Verben der Bewegang nicht selten, 
vgl. z. B. t l  γάρ ΰανόντι νυξ b t όφ&αλμοις πεσοι Aeschyl. Sept. 386.

30 .

Athenaeus II 54 f unter dem Stichwort ερέβινθοι· Σαπφώ 

χρνσειοι ερέβινθοι ire άϊόνων εφνοντο,
χρνσειοι δ* Hermann Bergk.

31.

Athenaeus XIII 571 d (der folgende Vers ist unmittelb&r hinter dem 
Fragmente 11 als zweiter Beleg fur εταίρα angefuhrt) . . .  καί err

Λ ατω  vxti IS ιόβa μάλα μεν φίλαι ffiav εταιραι,

32.

Dio Chrysostomus XXXVII 47 (ed. Empirius, p. 535):

Μνάσεσ&αΙ τινα φαιμι vmI ύστερον άμμεων 
πάνυ γάρ καλώς είπεν ή Σαπφώ.
Die beiden besten Handscbriften, der Parisinus B und der Merraan- 

nianus, bicten μνάσασθαι und φαμι: μνάαεσϋαι Casaubonus, φαιμι Bergk. ' 
άμμεω Μ.

33.

Hephaeetion 45 . . Σαπφικόν τεσσαρεσκαιδεκασύλλαβον, φ  το δεύτερον 
δλον Σαπφοϋς γέγραπται *

yΗρα μ αν μεν εγω σέ&εν, *!Λτ ττάλαι τζότα.
&τοι ΑΡ, &τί C: Ζ4τΟι Bentley. — πόκα die Haudschr., emendiert be· 

reite von Blomfieid.

3 4 .
Plutarch Erot. o. 5* καί την οΰπω γόμων ίχουσαν ώραν ή Σαπφώ 

προααγορεύουσά φησιν, δτι

Σμί'λρα μοι ττάϊς εμμεν* εφαίνεο ηαχαρις·
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Das iiberlieferte παϊ εμμεναι φαίνεαι hat Bergk emendiert nach zwei 
anderen Stellen, an welchen der Vers citiert wird: Schol. zu Pind. Pyth* 
II 75: Μικρά μοι πάϊς εμμεναι φήλϊεόχαρις (so in G), Maxim. Tyr. XXIV 9 ' 
Σμικρά μοι παΐς ετι φαίνεο και χαρίεοσα.

*3δ.
Herodian II 932, 29 εφνλαξάμην δε διαλέκτους διά τό 

αρ μοι μεγαλνννεο δακτυλίω περί, 
άλλ* άν μοι iiberl.: άλλα μη Bergk. — μεγαλννεο iiberl.: μεγαλνννεο Fick.

36.
Chrysippos περί αποφατικών col. XIV, fi g. 23 (uberliefert auf einem 

in Paris befindlichen, vor dem Jahre 160 v. Chr. beschriebenen Papyros, 
herauegeg. nach Letronne von Sclmeidewin Fragm. griech. Dicliter, Got
tingen 1838, und Bergk 6. Jahresber. d. Gymnae. zu Kassel 1841) εΙΣαπφώ  
όντως άποφαινομένη ·

Ον Fold* 02,τι Βέω * δύο μοι τά νοήματα.
ΟΥΚΟΙΔ: ον Γοϊδ9 Fick.

37.
Herodian II 912, 16 s. ν. ουρανός . . . 'Αλκαίος δε και είς ω άποφαίνε

ται τό άνομα, ώρανός λόγων, .. . καί άνεν τον υ όρανός, ώστε τό επιζητονμενον 
παρ' αντφ λελνσϋαι. και Σαπφώ ’

Ψαύψ δ’ ον δονίμοιμ δράνω δνσπαχεα.
ψανειν δε ον δοκέX μοι iiberl.: δοκίμωμ Ahrens, δοκέοιμ Hermann, 

δοκίμοιμ9 Bergk. Die letztere Form lasst sich mir als Optativ, nicht als 
Indikativ (Bergk) rechtfertigcn. — ώρανώ iiberl.: δράνω Hermann Ahrens. 
— Das verdorbene δνοπαχεα hat eine Emendation noch nicht erlahren; 
δνσι πάχεοι Bergk, δυσεπανχεα „Grossprahler" Ahrens (vgl. δνσανχής 
„Prahler“, επανχέω „prahlen“), δνσαπαχεα ^verhasst" Hermann (vgl. άπηχής 
„widerwartig, verhasst"). Solltc cine der beiden letzteren Veriputungen 
richtig eein, so ware bcsser -χην statt -χεα zu lesen, vgl. das Metrum des 
folgenden Verses.

"38.
Herodian II 187, 16 (nach dem Etym. Magn. 662, 82) ol γάρ ΑΙολεΐς 

εϊώϋασι προοτιΰέναι σύμφωνον, ώσπερ τό έπτερύγωμαι πεπτερνγωμαι, οΤον

Ής δέ 7Ζαις 7ζεδά μάτερα τζετζτερνγωμαι.
Der Vers let nur im codex Paris. 346 des Etym. Magn. mit den 

Fehlern πάϊς παΐδα μητέρα uberliefert. Etwas anders werden Herodians 
Worte citiert vom Scholiasten zu Thcocrit I 55 (e cod. Ambr. ed. Ziegler
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Tubingen, 1861)* oi γαο ΑΙολεΐς είώδασι προστιϋέναι σύμφωνον, ώσπερ το 
έπτέρνγμαι, οΐον ώς δε πάΐς παΐδα ματέρα πετηέρνγμαι. Auch bei Zonaras 
1640 etebt ώσπερ το έπτέρνγμαι, dagegen im Fragroente selbst μητέρα πεπτε- 
ρνγωμαι.

39.
Scholion zu Soph. Eiectra 149 το δε Διος άγγελος (η αηδών), ότι το 

εαρ σημαίνει . . . και Σαπφώ *

βηρος άγγελος ίμμερόφωνος αηδών,

Dae uberlieferte ηρος und ίμερόφωνος verbesserte Fick.

*40 und *41.
Hephae8tio 46 τό δε τετράμετρον άκατάλ.ηκτόν εστι τοιοντον (diese 

W orte folgen unmittelbar auf das Fragment 33).

*Ερος J ’  αντί μ 9 δ λνσιμίλης δονεί, 
γλνν.νπΐ’Αρον άμάχανον ορπετον.

Ά τ dt, aol δ* Ι'με&εν μέν άπηχ&ετο 
φροντίσδψ, ίτζί δ* Ανδρομέδαν τνδτηι.

Fragm. 40 δονεί Α, δόνηι Fick.
Fragrn. 41 *Ατϋί ACP, Άτϋίς die ubrig. Handschr. — φροντις δ’ ήν 

Clberl.: φροντίαδην Hentlcy. πότη ACPM.

42.
Maxim. Tyr. XXIV 9 έκβακχενεται (Σωκράτης) έπι Φαίδρφ νπδ τον 

"Έρωτος, τ$ δε (Σαπφοΐ) 6

Ερος δ ετιναξ εμαις
φρένας ως άνεμος ν,ατ ορος δρνσιν εμπέτων.

Dberliefert ist Έρο>ς έτιναξε τάς, was vielieicht noch einfacher in 
"Ερος δ* ετίναξε ταΐς umzugcstaiten ist. Dergk andert willkurlich: *Ερος 
δ* ώς άνεμος κατ' όρος δρνσιν έμπέσων | Φρένας άμμετέρας έτίναξεν. — έμπε
σών uberl.: έμπέτων Fick. 43 * * *

43.
Apollonius de pronom. 99, 17 και σνν τφ α λέγεται (σφιν) παρ' ΑΙο· 

λενσιν *

οτα 7tάνννχος ασφι χατάγρει
Σαπφώ.
καταγρει Α: κατάγρηι Fick.
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44.
Athenaeus IX 410 e Σαπφώ 3’ όταν λέγη εν τφ  πέμπτω των μελών 

προς την ΆφροδΙτην

χερρόμακτρα δέ καγγονων 
πορφυρή, κατανταμενάτατι μάθεις 
επεμψ* άπν Φωχάας 
δώρα τίμια χαγγόνων

κόσμον λέγει κεφαλής τα χειρόμακτρα, ώς και *Έκαταΐος κτλ.
Eine Wiederherstellung der Verse ist unmoglich. — Vs. 1 χειρόμακτρα 

A: verbess. von Ahrens. — 2 Es ist wobl πόρφυρα =  *πόρφυρία aus πορ- 
φύρια zu lesen. — 3 έπεμψα πυφωκαας A.

45.
Eustathius 9, 41 βΟμηρικώς δέ πως και ή λυρική Σαπφώ σχηματίζουσα τ$ 

κώάρμ έγκελεΰεται'

άγε μοι χέλν δια 
φωνάεσσα γένοιο.

Wahrscheinlich Kurzverse. abnlieh denen in Fragm. 91 und 98. 
δια χέλν iiberl.: umzustellen nach Hermogenes περί Ιδεών II, 4 (Rhetores 
Gr. ed. Walz III 317, ed. Spengel II 860) άγε χέλν δϊα μοι λέγε* φωνάεσσα 
γίνεο (ein δε vor γίνεο in Μ zugesetzt).

4β.
Athenaeus XV 674 d έκάλονν δε καί οϊς περιεδέοντο τόν τράχηλον στε

φάνους ϋπο&υμίδας, ώς Αλκαίος . . [Frgm. 36] . . καί Σαπφώ ·

Yjai πόλλαις νπα&νμιδας 
πλέκταις αμφ’ άπαλαι δέραι.

Vs. 1 πολλαις ΰπούυμιάδαις A: verbess. von Blomfield, κάπάλαις Bergk. 
— 2 πλεκταις αντιαπαλαι Α: άμπ άπάλμ δέρφ Schweighlluser. Natiirlicb ist 
mit Ftck άμφ' zu lesen. 47

Suidas e. v.
47.

Γέλλως παιδοφιλωτέρα

αυτή δίωρος έτελεντησε, καί τδ φάντασμα αύτής έδόκουν έπϊ τά παιδία 
καί τους άώρους θανάτους Ιέναι.

Γελλοϋς iiberl.: Γέλλως Ahrens, Γελλώ παιδοφιλωτέρα . . . μέμνηται 
τ αυτής Σαπφώ Zenobius III 8 (Paroemiogr. Gr. ed. Leutsch-Schneidewin 
I 58), Γελώ Etym. Magn. 795, 9. 1st Γέλλω vorzuziehen?

H o f f ma n n ,  dlo griecbiachen Dialelcte II. 10
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48.
Thesaurus Cornuc. et Hort. Adon. (ed. Aldus) 268 B olw ή Σαπφώ 

τής Σαπψώς, xai ή Λητώ τής Λητώς . . . και παρ' αυτή τή Σαπφοΐ·

Μάλα δη 'κεκορημένοις 
Γόργως

χεχορημένου στόργος uberl.: χεχορημένας Γόργως Bergk.

49.
Athenaeue XV 690 β Σαπφω δ' όμον μεμνηται τοϋ τβ βασιλείου xal 

τον βρεν&είον, Μγονσα όντως ·

kj _  βρεν&είω βασιληΐω

50.
Herodiau II 945, 8 . . άλλα μεμνηται Σαπφω h  δεντερω ·

εγω δ> in i  μαλ$άνχτν 
tv?mv ΥΜσπολέω μέλεα

τνλαν απολεω uberlief.: χαοπολεω Hermann nach dem auf die obigen 
Verse unraittelbar folgenden Fragmente 81.

5L
Athenaeue X 425c Άλχαϊος δε xai τον *Ερμήν εΐο&γει αυτών (eel. των 

θεών) οίνοχυον, ώς xai Σαπφω'

Κη d’ αμβροσίας μεν
τιράτηρ ίκέκρατο
*Ερμας d* ε%ων οληιν Βίοισι

4 Γοίνοχόησε.
Athenaeue XI 475a μνημονεύει δε τ&ν χαρχησίων xai Σαπφώ εν τοντοις ·

5 Άψοι δ* αρα ηάντες 
καρχψι εχον
/.αλειβον, αρράσαντο δε ττάμηαν 

εσλα ιώι γάμβρωι.
Die Verse 1—4 fuhrt Athenaeue noch einroal in Buch II 39a an: 

dieee Stelle bezeichne ich mit CE (vgl. S. 129). — Ve. 1 χηδαμβροοίας A: 
χή δ* Lachmunn. In CE fehlt χηδ. — 8/4 ίρμαις δε ίλών όλπιν θεοΐς oivo- 
χοήοαι Α, Έρμας δ* ίλών ερπιν θεοΐς ώνοχόησεν CE: man hat allgemein 
Setdler's Vermutung δ* ελεν aufgenommen und so 2wei den Vereen l und 2 
gleiche χώλα hergestellt ί^Ερμας δ' ελεν δλπιν | ϋίοις Γοινοχόηααί). Diesc 
Vermutung ist aber abzulehnen, weil sie den Fehler θίοις (etatt Oiotat) 
zulaest. Ferner eprieht das Metrum des Verses 7 lur 11ων: denn-4Ar*«* 
Anderung χδλειβον αραντο, durch vrelche Vers 7 den Vereen 1 2  5 gleich
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wird, ist ebeneo willkurlich wie die Anderung von ελών in ελεν — ganz 
abgesehen davon, dass sicb die Worte von δε bis γάμβρωι schwerlich zn 
dem Verse -  -  ~ - zusammenpressen lassen. Die Corruptel scheint auf
diese letzteren vier Worte beschrankt zu sein.

Die Verse 5—7 (bis ελ,ειβον) uberliefert auch Macrobius Sat. V21,6 
(berausg. von Eyssenhardt, einzige Handschrift Parisinus P). — 6 καρχήαι* 
εχον k , καρχησια εσχον P: καρχησια τ ήχον Bergk, doch sind auch andere 
Emendationen moglicb, z. B. καρχήοί εχον[τες], καρχήσι \επ\εοχσν, καρχήσι* 
[δν]εσχον. — 7 καί ελειβον A, ΚΑΙ €/\‘EBON Ρ. άράσαντο Α.

*52.
Heph&estio 70 ενίοτε δε εναλλάξ τάς ιωνικάς ταΐς τροχαϊκαΐς παρα- 

λαμβάνονοιν, αντί μεν των Ιωνικών εσύ οτε τάς δεντερας παιωνικάς παραλαμ- 
βάνοντες, άντί δε των εξασήμων τροχαϊκών εσύ δτε τάς ετττ άσημους τροχοί'- 
κάς, olov

Αέδνκε μέν ά σελάννα 
καί Πλψαδες, μέσαι δε 
νύκτες, παρά δ3 ερχετ ώρα, 
εγω δε μόνα κατενδω.

V
Vs. I αελάνα Α, οελάνα die iibrigen Handschr. — 3 ερχεύ* ώρα und 

καϋενδω uberliefert.

53.
Hephaeetio 68 καί τρίμετρα βραχυκατάληκτα . 5 την μεν πρώτην

εχει ιωνικήν, την δε δεντέραν τροχαϊκήν· οΐά εστι τά τοιαντα Σαπφονς'

Πληρης μεν εφαινετ ά σελάννα 
αί <Ρ ώς περί βωμόν ιστόρησαν

εφαινετ ά ASM. Die iibrigen Handschr. bieten εφαίνεύ &. — αελάνα 
uberl.: σελάννα Bergk.

♦54.
Hephaeetio 68 τά δε τρίμετρα {άπο μείζονος ιωνικά) ακατάληκτα διχώς 

οννεΰεοαν οι ΑΙολεϊς· τα μεν γάρ εκ δυο Ιωνικών καί τροχαϊκής εποίησαν 
βάσεως, οΐον (es folgen Vers 1 und 2).

Hephaeetio 70 παρατηρεϊν δε χρή, δτι την πρώτην συζυγίαν καί άπο βρα
χείας άρχομένην ποιουοιν, ώσπερ καί εν τοις τριμετροις (es folgt Vere 3).

Κρηασαι νύ ποτ ώδ> εμμελεως πόδεσσιν 
ώρχψε* άπάλοισ άμφ* ερόεντα βωμόν 
πόας τερεν άνθος μαλακόν μάτείσαι.

Vs. 1 πού* die Handechr. οίδ* Α, οϋδ* Ρ, ώδ’ die iibrigen Handecbr. 
— 2 ώρχεΰντ ASH, ώρχεΰνΡ ΡΜ: ώρχηγτ Ahrens, άπαλοϊς SH, άπαλοις 
die ubrig. Handechr.: άπάλοισ Ahrens. — 3 μάτειααι ACPM.

10*
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♦55.
Herodian Π 932, 29 έφνλαξάμην δε διαλέκτους δια τό

”Λβρα· δεντε πά/χης πάλαι άλλδμαν.

Αντί τον ήλ).όμην.
Der uberlieferte Text ist verdorben, aber bisher nicbt emendiert: 

unter den vorgescblagenen Anderungen bleibt liergk’s Vermutung αβρα 
δηντε παχήρ σπόλφ άλλόμαν der Uberlieferung noch am nacbsten. Mir 
Bcbeint die Corrnptel auf δεύτε πάγχης bescbrankt zu eein: dnrch die leicbte 
Andening dieser Worte in δενρ* έπάγης erhalten wir das Metrum der Frag
ments 40 und 41. Zu αβρα δενρ* έπάγης „o Liebliche, komm berbei“ vgl* 
Theokr. XV 78 Πραξινόα, πόταγ* ώδε „komm hierber“.

56.
Etym. Magn. 822, 39 ώϊόν δει γινώσκειν, δτι τό φόν τό % δχει, πρώ

τον μεν, δτι ενρηται τό * κατά διάσταοιν παρά Σαπφοΐ*

Φαϊσι δή ποτά Λήδαν νακίν&ινον 
ωων ενρην πεπνΥΧχδμενον

In verkurzter Form bei Athenaeus II 57 d Σαπφώ 3* αυτό τρισνλλάβως 
καλεΐ* φασ ι  δή πο τ έ  Λ ή δ α ν  ώιον  ενρε ΐν .  — Vs. 1 Hinter φασι bieten 
δή ποτέ ληδανόν DMV, δή τωταμόν λΐϋινον das Vetas Etym. Magn. (Miller 
p. 316), δή ποταμόν νακίνδινον Λήδαν die Paris. 178 und 346 (in letzterem 
γάρ sta tt δή): φαΐσι δή ποτά Neue. — Vs. 2 πεπνκαδμένον ενρεΐν ωΐον iiberl. 
Sicher wiederherzustellen sind die Verse nicbt.

57.
Etym. Magn. 117, 14 ώρος και άωρος, κατά πλεονασμόν τον α μηδέν 

πλέον σημαίνοντος · ώρος γάρ 6 νπνος . . . και Σαπφώ *

δφ&άλμοις δέ μέλαις ννχτος άωρος ν  u j l  u j l

μέλ** (=  μέλαις) DP, μέλας vulgo. ννκτός DP, χντ* vnlgo. 58 * * * * * *

58 und 59.
Hephaeetion 87 άνακλωμένον δε δντος αυτόν (scl. τον Ιωνικόν), προ-

ταχϋεισα Ιαμβική ίξάσημος ή έπτάσημος ποιεί τό τοιοντον, οίον παρά Σαπφοΐ*

Εχει μεν *Λνδρομίδαν γάλον άμοίβαν,
Ψάπφοι, τ ί  τάν πολύολβον Λφροδίταν.

*Ανδρομέδαν ACP, καλά ACPM: Ανδρομέδαν κάλαν άμοίβα Bergk. —
Ψάπφοι Α, Ψαπφοΐ CP.
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60.
Hephaestio 56 τα δε (χοριαμβικά) εις τον άμφίβραχνν η βακχεΐον.........

τετράμετρα δε, ά και συνεχέστερα εστιν, οϊα ταυτι τά Σαπφονς ·

Λευτέ νυν, αβραι Χάριζες, νχχλλίγ,ομοί τε Μοιααι.
δεύτε νυν AC — μοΐσαι CPM, μονσαι Α.

61.
Attilius Fortunat. ρ. 359 (Gramm. Lat. rec. Keil VI 301, 7) Sappho 

σιορ&ενον οδνφωνον.
Zum Belege far -  ~ ~ ~ - angefuhrt.

*62.
Hephaestion 64 των δε τετραμέτρων το μεν καταληκτικόν καΰαράν έστι 

το τοιοντον ·
ΥΜτ&ναίστ,ει, Κυ&έρει, αβρός "Λδωνις' τι κε Βειμεν; 
γχχττυτττεσ&ε, κόραι, και ΥΜτερεί'Αεσ&ε χιτώνας.

Vs. 1 χατα&νάσχει uberl.: κατϋνάσκει Bentley, κατ&ναΐσκει Bergk Fick. 
Κνϋερι A (von der ersten Hand selbst aus χν&ερη verbessert), ΚνΦέρη' C, 
Κνϋέρει PM. — 2 κατερνκεσϋε AP, χατερύχεσϋαι C, κατερνκκεσϋε Μ: κατε- 
ρείκεσ&ε Patnc.

*63.
Marius Plotius p. 266 (Grammatici Lat. VI 516, vgl. Sappho 107) 

Adonium diraetrum dactylicum catalecticum a Sappho inventum . . .

ώ τον "Λδωνιν.
ΑΔΟΝΙΝ ΑΒ.

64.
Pollux X 124 Πρώτην δε φασι χλαμύδα όνομάσαι Σαπφώ έπΐ τον 

“Ερωτος είπονοαν *

νΕλ&οντ εξ δράνω πορφνρίαν 7εερ&έμενον χΚάμυν,
πορφνρίαν έχοντα προϊέμενον uberl.: emendiert von Seidler. ϊχοντα ist 

ale Glossem zu περύέμενον in den Text gedrungen. 65 * * *

65.
Hypothesis zu Theokrit XXVIII (Ahrens Bucol. Gr. II 28)* γέγραπται 

δε ΑιολΙδι διαλεχτφ παρά το Σαπφικόν έκκαιδεκασνλλαβον το

βροδοπάχεες αγναι Χάριζες δεύτε Λίος νυδραι,
ροδοπαχέες uberl.: βροδοπάχεες Fick,
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66.

Priecian VI 92 (ed. Hertz, Gramm. Lat. II 277) Econlra tamen in 
rjuibusdam ce productam tcrminantibns fecerunt Graeci poetac eus pro 
cs profcrentes . . . .  Άρενς pro "Αρης, ui Sappho*

• . .  o ( f  "Αρενς φαϊσί νεν Ή φαιστον α γψ  βίαι.
Die bcstcn Iiandschriftcn sind dcr Parisinus R (mit den Nachtragen 

dcr zweitcn Hand P) und der Bambergensis B. — φαιαει RpB: emend, von 
Bergk. — Αφηστον αγηιν βια Rr, Αφεστον αγειν βεια Β: Άφαιστον Hermann, 
άγην Bergk.

67.
Atbcnacue XI 460d και Σαπφώ δ* εν τφ β  έφηΛ

__ μ. __ u υ __ πολ)Μ δ> άναρι&μα πονηριά
Υχχλαιφις

Eine Emendation dee corrupten χαλαιφις iet noch nicht gefunden.

68.

Stobaeue Florilegium IV 12 (ed. Gaitford I 106) Σαπφους·

Κατΰάνοίσα δέ νείσεαι, ουδεποτα μναμοσννα σέ&εν 
εσσετ ονδ* [ονομ* εις] ύστερον ου γάρ πεδεχεις 
των εν. Πιερίας, άλ?/ αφανής κην *Αιδα δόμωι 
φοιτάσεις /red’ αμαυρών νεν.υων εκπεποταμένα·

His zu Πιερίας in Vs. 3 steht das Epigramm auch bei Plutarch 
Praccepta Conj. 48 (Moralia ed. Bernard. I 357) und Sympos. Ill, 1, 2 
(Moralia ed. Wyttenbach HI 630): auf die erstere Stelle beziehe ich roieh 
mit P 1, auf die zweite mit P 2. — Vs. 1 χατϋανοΐσα Stobaeus u n d P 2, χατ- 
ϋανοϋσα P 1. ονδέποχα μναμοσννα Stobaeus, ουδέ τις μναμοσννα Ρ 1, bis 
ύστερον feblt Ρ 2]: ουδέποτα Fick, ποτά χών μναμοσννα Bergk. — 2 εσσετ 
ουδέποχ ύστερον Stobaeus, ϊσεται und dahinter gleich ον γάρ Ρ1: οντε τότ 
οΰτ ϋστερον Hermann Bergk. πεδέχεις Ρ 2, πάιδ' έχεις Ρ \  μετέχεις Stobaeus. 
ρόδων iibcrl.: / ‘ρόδων Pick. — 3 xslv iibcrl.: χήν Bergk. *Αΐδαο Α, δόμοις 
ΑΒ, δομοφοίτααις V: δόμωι Fick. — 4 παΧδ* iibcrl. έχπεποταμένα AV. 69 * * *

69.
Chryeipp περί αποφατικών col. VIII, frg. 13 (vgl. Sappho Fragm. 36) 

εΐ Σαπφώ όντως άπεφήνατο

Ονδ* ΐαν δοκίμωμι προσίδοιοαν φάος αλίω 
εσσεσ&αι σοφίαν πάρ&ενον εις ονδενα πω χρόνον 
τοιανταν . .  .

Δ0ΚΙΜ01ΜΙ:  δοκίμωμι Ahrena. Ein Indikativ δοχίμοιμι laset eich



nicht durch γελαιμι, πλάναιμι, πάλαιμι stutzen. Wer also δοκίμοιμι bait, 
muss ee ale Optativ fassen. — Fick vermutet προσίοισαν.
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70.
Athenaeue I 21b Σαπφώ περί * Ανδρομέδας σκώπτει'

τις αγροιωτίς θέλγει νόον
ovy, επισταμένα τα  βράχε* ελχ,ψ επ ί των σφυρών;

Ve 1 τής δ* Ε. άγροιώτις C, άγροιώτατον Ε : wahrscheinlich ist keines
von beiden ricbtig, vgl. Maxim. Tyr. XXIV 9 και αυτή (namlich Σαπφώ)

ι
τ ις  δε ά γρο ιωτε ιν  επ εμμ ενα  στολήν.  Die Versucbe, mit diesen Worten 
dee Maximus den ereten Vers wiederherzustellen, sind bisber misslungen: 
doch ist επεμμενα (d. i. επιβεμμενά) eine gut aoli6che Form. — Vs. 2 επι- 
σταμενη τα βράκε' CE. ε).κειν C, ε).κων Ε.

*71.
Theeaurue Cornuc. et Hort. Adon. (ed. Aldus) 268 B την αιτιατικήν οϊ 

ΑΙολεΐς και μόνοι προσδέσει του ν έποίουν, την Α η τ ώ ν ,  ώς και ή χρήσις δηλοΐ'

*Ηρων εξεδίδαξε Τυάρων τάν άννόδρομον.
γνάρων την uberl.: εκ Γυάρων JBergk, εγ Γυάρων Fick („die Hero aue 

Gyaroe"). Vielleicht ist in γνάρων der Nominativ eines Eigennamens (ale 
Subjokt zu εξεδίδαξε) zu eucben. Zu άνυοδρόμος vgl. der Bedcutung nach 
άψνποδας' ταχύποδας Heeych, der Bildung nach ήλιτό-μηνος, φαινο-μηρίς 
u. abnl.

72.
Etym. Magn. 2, 43 άβ ακ ή ς  . . . κέχρηται δε αντφ Σαπφώ, οΐον'

λ_____ l. kj \j JL. f αλλά τ ις  ονκ εμμ ι παλιγχοτω ν
οργαν, άλλ> άβάχψ  παν φρεν εχω j - υ υ χ υ χ

Die beiden fur dieee Stelle allein maesgebenden Handecbriften D 
und Va bieten εμμιν (verbess. von Ur sinus), δργάνων und παμφρενα: JBergk 
lieet τάν φρεν, docb lasst eicb παν ale Zueatz zu άβάχην im Sinne dee 
gebrauchlicheren πάντα verteidigen. 73 * *

73.
Scbolion zu Aristopb. Theemophor. 401 (nur im Ravennae)* νεωτερων 

και ερωτικών το στεφανοπλοκειν' προς τδ %δος, δτι εστεφανηπλόκουν αΐ πα- 
λαιαί. Σαπφώ'

Α ντα ι ωρααι στεφαναπλοχεν.
ανταόρα αιστεηανηπλόκουν R: αΰτα δ* ώράα εστεφανηπλόκην Ahrens, 

αυτάρ όραιάι στεφανηπλόκευν Bergk. Mctrum nicbt zu beetimraen.
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74.
Maximus Tyrius XXIV 9 λέγει που καί. Σαπφοΐ ή * Αφροδίτη έν ξσματι *

— -L. w  — l. αν τε χαμός θεράπων ”Ερος.
μ

χαλάς and  "Ερως R.

75.
StobaeuB Florilegium LXXI 4 (ed. Gaisford III 39) Σαπφονς *

'A l l '  εων φίλος αμμιν )J%og αρννσο νεώτερον· 
ον γορ τλοσομ εγω awFotxψ  εσσα γεραιτερα.

Ausserdem uberliefert von Apostolius Cent. II 52 d (Paroemiogr. Gr. 
ed. Leutsch II 277. 23). — Vs. 1 άμιν Stob. Apoet., αμμιν Neue. αρννσο 
Apoetol., άρνησον Stobaeus. Fur άρνΰσο, das sich nur als Optativ deuten 
lieet (vgl. Ω 665 rjj δεκάτη δε χε δάπτοιμεν, δαινντό τε λαός), ist wahrschein- 
lich mit leichter Anderung der dem Sinne nach naturlichere Imperativ 
άρνυσσο einzusetzen. — Vs. 2 ξννοικεΐν Stobaeus, ξυνοκεΐν Apostol. Die 
Diarese eines echten oi ist im Aolischen zulassig, vgl. δΐδα Alkaios 145. — 
iooa S , νε otoa A B, οΰσα Apostol. — γεραιτέρα AB, γερατέρα S, γεγραι- 
τέρα Apostol. 76 * * *

76 nnd 77.
Hephaestio 69 xai τετράμετρα δε ακατάληκτα διαφόρως συνέδεσαν * η 

γάρ τρισιν ΙωνιχοΧς μίαν τροχαϊκήν την τελευταίαν έπήγαγον καλείται δ* Αιο
λικόν, δτι Σαπφώ πολλφ αντφ έχρήσατο, οϊον

ενμορφοτέρα Μνασιδίχα τάς σπάλας Γυρίννως.

άσσαροτέρας σίδαμ ε π ,  ω Έίίρψά, σέ&εν τνχοισαν.

Fragrn. 76 Γυρίννως ΑΡ. In den ubrigen Handschriften ist die Form 
verdorben.

Frugm. 77 άσαροτέρασονδαμ' άπ ώρανα A (dasselbe in CPS, nur mit dem 
Febler άσαρωτέρας), άσσαροτέρας ονδ' άμα πώρανα Μ. Die Handschriften 
der dritten Recension bieten άσαροτέρα σου δ* άμ und dabinter επ' ώρανε Ν, 
έπώραναν BHF1. Hermann und Bergk baben das έπ dieser geringeren 
Handschriften aufgenommen. ώ* ραννα Hermann Ahrens: bei Choerob. Exeg. 
in Hepb. endet der Vers p. 80 in U ονδάμάπα εΐρήνα σέδεν τνχονοαν, die 
Form εΤρηνα wird von Choeroboscus (vgl. auch das Scbolion zu Hepbaestio 
bei fVestphal 192) als Vokativ zu Είρήνη crklart. Da leicbter ώρηνα 
( =  ώ ΕΤρηνα) in ώρανα ( — ώ εραννα, vgl. Fragm. 88) als umgekehrt ώρανα 
in ώρηνα verderbt werden konnt«>, so baben Bergk und Fiek wohl mit 
Recbt die Lesung des Choeroboscus aufgenommen. ~  τυχοΐσαν ACPM, 
τνχοΐσα SNH, τυχοϋσαν Choeroboscus.
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78. )
Athenaeus XV 674 e Σαπφώ δ* άπλονστερον την αιτίαν άποδιδωσιν τον 

στεφανονσ&αι ημάς λέγονσα τάδε *

Συ δε στεφάνοις, ω J lym, πέρ&εσ& εράτοις φδβαιοιν 
ορποτ/ας άνψοιο σννέρραισ' ά παλαιοί, χέρσιν 
ενάν&εα γάρ πέλεται yjxI Χάριτες, μοκαιρα, 
μάλλον προτέρην αοτεφαν όποιοι δ' αττνατρέφονται.

Vs. 1 ωδικά Α: ώ Δίκα Welcker. παρΰεσΰ Α: πέρΰεσΰ* Seidler. 
έραταΐς Α : έράτοις Ftck. — 2 αννητωι οννερραις Α : άνητοιο Ahrens, σννέρραισ 
Bergk. άπαλλ,αγιση Α: άπάέ.αισι Casaubonus. — 3 Von ενάνύεα bis προτέρην 
habe ich den in A uberlieferten Text gegeben. Wahrend Bergk alle drei 
Nomina dee Verses 3 andert [ενάνϋεαιν εκ γάρ πέλεται και χάριτες μακαιράν), 
spricht alle Wahrscheinlichkeit dafur, dass die Corruptel allein in πέλεται 
liegt. Wenn wir mit v. Wtlamowitz προοόρην statt προτέρην lesen, so muss 
πέ)*ται das regierende Verbum enthalten (etwa μελέτaid ai Χάριτες). An
ders geetaltet Ftck die Verse: ενάν&εα γάρ και Μέλεται („die Musen") και 
Χάριτες, μάκαιρα, μαλλ,ον προοόρηντ * (vgl. homer, δρέομαι „eich bewegen".) 
Die ubrigen zahlreichen Vermutungen sind bei Bergk zusammengestellt.

79.
Athenaeue XV 687 a καίτοι Σαπφώ, γννη μεν προς άλήδειαν ονσα και 

ποιήτρια, δμως ήδέσ&η το καλόν τής άβρότητος άφελειν λέγονσα ώδε·

'Εγώ δέ φίλη μ άβροσνναν, καί μοι u __ το λαμπρόν 
ερος w w _  άελίω υμι το Υαλον λέλογχε,

φανερόν ποιούσα πάσιν ώς ή τον ζην έπιίλνμία το λαμπρόν και το καλόν 
ειχεν αυτή.

Vs. 1 φίλημμι Α: φίλημ* die Herausgeber. — 2 εροσα ελιω A. — Um 
nicht willkiirlich zu andern, habe ich die von Bergk vorgeschlagene Ver«- 
abteilung beibehalten. Blass nahm nur eine Lucke an: έγώ δε φίλημ* 
άβροσνναν [*~ w w -  w] καί μοι | το λάμπρον ερως  άελίω και το κάλον λέλογχε. 
Die Aeoler sagten indeseen nicht ϊρως, sondern ερος. Man konnte ver- 
muten: έγώ δε φίλημ* άβροσνναν καί μοι ίρος το λάμπρον | w — w - άελίω 
και το κάλον λέλογχε. 80 * * *

80.
Scholion zu Pind. 01. II 96 [IfUckh p. 75) και ή Σαπφώ ·

Πλούτος άνευ αρέτας ον/, άσίνης 7ΐάροι/.ος.
αρετής iiberl.: mit der Abweichung 6 πλοντος und dem richtigcn 

άρετας wird der Vers citicrt im Scholion zu Pindar Pytli. V 1 ( llbckh 
p. 377). 6 πλοντος άνεν [τβς] αρέτας Ftck, άνενΰ1* άρέτας Hermann. — παρ
θικός etcht iur πάρροικος =  πάρΡοικος.
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81.

Herodian II 945, 8 . .  άλλά μέμνηται Σαπφω iv δευτέρφ . . . 

καμ μέν τ ι τνλαγ νχχσποΗω.
ον γάρ 6 τέ σύνδεσμος.
καν uberl.: καμ Bergk. Die Verbindung μεν χε zuerst im Homer. 

τύλαγκας άσπόλεα uberl.: τύλαν κασπολέο) Bergk t vgl. Fragment 50.

82.
Hepbaeetio 89 δνναται δε καί εις τριποδίαν άναπαιστικήν διαιρείσ&αι, 

εΐ άπο σπονδείον άργοιτο, οΐον το Σαπφονς *

αντα δε συ Καλλιόπα.

83.
Etym. Magn. 250, 10 4 α ν ω ,  το χοιμώμαι* Σαπφω*

Λανοις άττάλας ετάρας 
εν στη&εαιν -l. u ^

έχάρασσε V, έτάρασσεν Vctue Etym. Magn. (Miller p 82). Die Verse 
scheinen aus demselben Gedichte wie das vorige Fragment zn stammen. 84

84.
Hephaestio 106 και τό εξ ΙάνφαλΧικών δύο ή Σαπφω πεποίηκε ·

J bvqo δηντε Μοΐσαι, χρυσών λίποισαι
δηντε alle Handscbr. χρύσεον die Handscbr.: χρύσιον Ahrens.

♦85.
Hepbaeetio 98 &λλο άσννάρτητον όμοίως κατά την πρώτην άντιπάάειαν, 

έκ τροχαϊκού δ ι μέτρου άκαχαλήκτον και Ιαμβικού έφ&ημίμε ρους, δπερ, εάν 
παραλλαξη την τομήν, γίνεται τροχαϊκόν προκαταληκτικόν*

9Εστι μοί χά λα  τταίς, χρνϋίοιαιν άν&έμοισιν, 

ίμφέρην εχοισα μόρφαν, Κλεϊς αγαττατα. 
αντί τάς εγω ουδέ Λυδίαν ιταϊααν ονδ έρανναν.

τούτων δε το μεν δεύτερον δήλόν εστιν άπο τής τομής δτι όντως σύγκα- 
ται, ως προείρηται, εκ τον τροχαϊκού διμέτρον άκαχαλήκτον και τον εφ&ημι- 
/ιερούς Ιαμβικού* το δε πρώτον, διά το προ συλλαβής έχειν την τομήν, έγένετο 
προκαταληκτικόν, έκ τροχαϊκού έφ&ημψερονς τον > ί στ ι  μο ι  καλά πάϊς*,  
και διμέτρον άκαταλήκτου τον · χ ρ ν σ έ ο ι σ ι ν  ά ν ϋ έ μ ο ι ο ι ν «, τό δε τρίτον εξ 
ύπερκαταλήκτου *άντι  τάς έχω ονδε  Λνδ ία ν€ ,  καί βραχνκαταλήκτον 
»πάσαν  ονδ* έ ρ α ν ν ά ν .

Vs. 1 χρναέοιαιν uberl.: χρυσίοισιν Ahrens, Ve. 2 έμφερή uberl.: εμφέ- 
ρην Bergk, Ve. 3 πάσαν iiberl : παΐσαν Ahrens Bergk. Dieee drei Audc·



155 [Sappho]

rungen werden durch den Dialekt gefordert. Alle iibrigen Vermutungen 
verfolgen den Zweck, den drei Versen ein einbeitliehes Metrum zu geben. 
Am einfachsten schiitzt man die Verse 1 und 3 in der nns und dem He- 
pbaeetio uberlieferten Form, misst χρύσίοιοιν dreisilbig, Λυδίαν zweisilbig 
und ersetzt Κλεΐς durch einen Trochaus (Κλάΐς Neue, Κλήϊς Bergk, ΚεΤις 
Fick). Dann erbalt man das Versmass: j. ~ j.
Gegen diese Vermutung sprecben allerdings die dem Fragmente vorber- 
gebenden und folgenden Worte dee Hepbaestio, welche beweisen, dass 
Hephaestio in der zweiten Halfte des zweiten Verses nicht eine tro- 
chaiscbe Tripodie, sondern einen iambischen katalektischen Dimeter las 
(~ j. ^ j. ^ x wj Desbalb erganzten andere in Vs. 2 die fehlende siebente 
Silbe (Κλεΐς μόνα *γαπάτα Ahrens, Κλεηϊς Christ) und in Vs. 3 hinter Λυ
δίαν (zweieilb.) eine Kurze {απαιοαν Ahrens): so entstebt der Vers

| * Beide Aufstellungen sind einander vollig
gleichwertig: ob Vers 2 oder Vers 3 dem Hephastio in verderbter Form 
vorlag, lasst eicb mifc unserem Materiale nicht entscbeiden.

86.
Maximus Tyrius XXIV 9

j- v -i- πολλά μοι ταν 
Πολυβανα-κτιδα πάίδα χαίρψ.

Σαπφώ λέγει.
ror Πολυανακτιϋα (aus πολυννακτιϋα verbeseert) R, πολνανάκτιδα 1)α- 

visites nach dem codex Harleianus. χαίρειν uberl. Die Ictus-Dehnuug der 
crsten Silbe kann durch Πολλν-, aber nicht mit Bergk durch Πωλν- be· 
zeicbnet werden.

87.
Hephaestio 74 των δε τρίμετρων (Ιωνικών ανακλώμενων) το μεν άκατό·* 

ληκτον

Ζα δ* ίλεξάμαν οναρ Κν7ερογενηαι
καρά xfj Σατιφοΐ.
ζαελεξάμαν ACP: d* von Ahrens binzugcfugt. κυπρογέννα Α’, κνπρο*. 

γέννρ C P: Κυπρογενήρ. Bentley.

88.

Hephaestio 71 και βλα μεν οΰν $σματα γέγραπται Ιοίνικά, ώς . . . 
παρά Σαπφοΐ’

Τί με ΠανδΙονις ώ ’ραννα χελίδων
ώράνα ACP*. ώ ' ραννα Is. Voss. — Hinter χελίδων fiigt Fick δροφαία 

binzu nach Hesyeb: ώ ρ ά ν α * χελ ι δόνων  όροφή.
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89.
Pollux VII 73 εν δε τω πε/ιπτψ των Σαπφους μελών έστιν ενρεΐν* 

αμφί <Ρ αβροισιν ίΜβίοια εν έτητ/χχσσε ^  
και φαοϊν είναι ταντα σινδόνια διεστραμμένα.
λάβροις λασσίοις uberliefert: δ' άβροις λασίοις Bergk. Der Dialekt for- 

dert άβροισι, das Metrum δίβροισιν (vgl. Fragm. 60). Bergk'8 Vermutung 
el· Βε πνκασσε let unnotig, da die Lyriker nach el· den Hiatus zulaesen, 
vgl. Kilhner Gramm, d. griech. Sprache, 3te Aufl. (von Blass) § 48, 2.

90.
Hephaestio 65 έστι δε πυκνόν και τδ την δεντέραν μόνην αντισπαοτικην 

έχον (τετράμετρον άντισπαστικδν) * φ  μετρώ εγραψεν ξ,αματα και Σαπφώ, 
bii της ζ

Djvyteia ματερ , ον τοι δύναμαι χρέχην τον ϊοτον 
τνοΒωι δάμειοα τταιδος Βραδινόν δι ]Λφροδίταν.

Ve. 1 γλνκήα ΑΡ, γλνκνα C. — 2 πό&ω Α, βραδίναν iiberl.

91.
Hephaestio 132 δταν δε τδ έφνμνιον μη μετά στροφήν, άλλα μετά στίχον 

κεηται πιριλαμβανόμενον δλ).φ στίχφ, μεσνμνιον καλείται τδ ποίημα, οΐόν εστι 
παρά ΣαπφοΤ·

"Υψοι δη το μέ?*α&ρον,
'Υμψαον,

αέρρατε τέκτονες ανδρες*
* 9Υμψαον,

Γαμβρός Βίσοος °Λρενϊ,
[ ’Υμψαον,]

ανδρος μεγάλω nokv μείζων.
Die auf Άρευι folgenden Worte feblen bei Hepbaestio: sie eind cr- 

halten bei Demetrius περί ίρμην. 148 (Rbetores Graeci ed. WaL· IX 69, 
beete Handechrift R), welcher alle vier Verse, freilich nicht so genau wie 
Hephaestio, anfuhrt.

X
Vs. 1 νψοι CP, νψοι A, νψοΐ Μ, νίψω Demetr. νμήναον ACPM, bei 

Demotr. feblt das Wort. — 2 άείρετat A, άείρετε C, άείρηται P, αείρατε M, 
άερατε Dem. R: ftir άερρατε (so Ahrens) sind MR bowcisend (vgl. S-131). — 
3 γάμβρος έρχεται Ισος Hephaestio, γαμβρός εΙσέρχεται ϊοος Dem. R. Dass 
in die von Atbenaeus und Demetrius benutzte Quelle έρχεται als Glosscm 
eingedrungen war. scheinen mir Dialekt und Metrum zu beweisen: 
1) die Meesung έρχεται Τσαος ist unstattbaft, weil wir kcinen Beleg dafiir 
besitzen, dass die aoliechen Dichtcr anlauiendes B  nach vokaliscbem Aus-
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laute auswarfen oder in v verwandelten, 2) Streichen wir ερχετat, so 
stehen die beiden Kurzverse 3 und 4 in tadelloser Responsion zu 1 und 2. 
Dem Sinne nach ist ερχετ at zu entbehren: denn die Aufforderung, das 
Haue hoch zu bauen, wird passend damit motiviert, dass der Schwieger- 
sohn dem Ares gleich an Gestalt „ se i“ . —άρενι A, Άρει Μ, Ά ρηϊ CP und 
Deraetr. [Ύμήναον] ist nach dem Verse 1 zuzusetzen. — 4 μεγάλου πολλφ 
Demetrius R : emend, von Bentley.

Demetrius περί ερμην. 146 (Rhetores Gr. ed. Walz IX 67). εκ δε

Scbolion zu Hermogenes περί ιδεών I 1 (Rhetores Gr. ed. Walz 
VII 883) και Σαπφώ*

Die Verse sind tadellos uberliefert in dem Venetus: die Parisini A 
und B enthalten Fehler, keine Varianten. — Vs. 1 γλνκν μαλον V. Das

μάλλον „Apfel"): denn im Scholion zu Theokr. XI 39 lautet der Vers

Vs. 1 ίσπερε iiberl. Der Vers wird vollstandig und correkt auch im 
Schol. zu Eurip. Orest. 1260 (ed. Schwarz 1887) und im Etym. M. 174, 48 
zum Belege fur ανως angcfuhrt. — Vs. 2 ist iiberlicfort nur im Vetus 
Etym. Magn. (Miller p. 129) φέρε ι ς  οϊον φ έ ρ ε ι ς ,  οίνον φ έ ρ ε ι ς ,  α ίγα  
φέρε ι ς  άποιον  μ η τ έ ρ ι  παΐδα  und bei Demetrius περί έρμην, 141 (Rhe
tores Gr. ed. Walz IX 64) εσπερε ,  πάν τα  φ έ ρ ε ι ς  — φηοί — φ έρ ε ι ς  
οίνον,  φ έρε ι ς  α ί γ α , φέρε ι ς  μ α τ έ ρ ι  παΐδα.  Eine eiohere Wiederher- 
etellung ist kaum zu hoffen. άπν Bergk.

92.

παραβολής καί επί τον εξέχοντος άνδρός ή Σαπφώ φηοί’

93.

μάλλον in A und Β ist aus μαλον verdorben (und nicht etwa aolisches

γ λ ν κ ν  τι μαλον έ ρ ε ν γ ε τ α ι  ώς άκρω έπ  δ'σδω. — 3 έφίκεσ&αι uberlief.: 
έπίκοϋαι fordert der Dialekt. 95

95.
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♦ 96.

Cramer Anecd. Oxon. I 71. 19 s. v. αεί . . . 6 6 *  Αιολενς τριχώς ’

άϊπάρ&ενος εοαομαι
και αίει  και αίέν.
Dae uberlieferte άει παρθένος εσομαι ist zu bericbtigen nach Cramer 

Anecd. Paris. Ill 321, 22 to αειπάρθενος διά τής ει διφθόγγου γράφεται κοινώς, 
ΑΙολικώς δε διά τον ι. Ahrens stellte εοοομαι her.

97.
Cramer Anecd. Ox. I 190, 19 ήοι·

δώαομεν, ΐρ ι πατήρ
φηοιν ή Σαπφώ, ήτί δε λέγει Αλκμάν άντι τον ήσίν.

98.
Hephaestio 44 το δε τετράμετρον (δακτυλικόν καταληκτικόν είς διονλλαβον) ·

Θνρώρωι πόδες Ιτντορδγνιοι 
τά δέ οάμβαλα πεντεβόεια 
πίσσνγγοι δέ δέa εξεπόνασαν.

Dass S a p p h o  den θυρωρός verspottctc, berichtet Demetrius περί 
έρμ. 167. — Vs. 1 θνρωρώ A: beidc Kasus, dcr Genetiv und der Dativ, 
sind moglich. έπταθορρόγνιοι A CP, επταθόργυιοι Μ: έπτορόγνιοι Hotschkis. 
— 2 πεντεβόηα ACP, πενταβόεια M. — 3 πίσνγγοι alle Handschr.: πέσσνγγοι 
F iek , vgl. Hesych πέσσνμπτον * οκντίον (M. Schmidt vermutet πεσσνγγιον * 
οκντεΐον nach πισνγγιον * οκντίον) und πεοσυκτη · οκντάρια (uberl. σκντενρια). 
πεοον· let nach Fick der starkc Stamm zu καοου· in καοού-ω „sebu8tern“ . 99 * * * * *

99 und 100.
Hephaestio 107 και το εκ χοριαμβικών ίφθη μι μερών των είς την Ιαμβι

κήν κατακλείδα, ή αυτή ποιήτρια (Σαπφώ)*

”Ολβιε γάμβρε, σοί μέν δή γάμος, ως άραο9 
εκτετέλεσν , έχεις δέ παρθένον, αν άραο.

και 6 πονς συνήψε την λεξιν ·

μελλίχιος d’ έττ Ιμμέρτωι νΑχνται προσώπωι.
Frg. 99, Vs. 1 άράο A: in CP ist die Form entstellt. — 2 εχηις A, 

ϊχης CP. — άνάραο Μ, άναράο A, άναράθ P, &v άράθ C.
λ

Frg. 100. μελλίχροος PSM, μελίχροος A, μελιχρονος C: μελλίχιος Her
mann. Die Corruptel entetand dadurch, dass das aolisehe μελλιχ- (=» att. 
μειλιχ-) in μελι-χ zerlegt wurde. in ' Ιμερτφ uberl.: Ιμμέρτωι Fick.
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101.
Galen Protrepticus c. VIII (ed. Marquardt, 1884, p. 113) "Αμεινον ovv 

εστιν έγνωκότας την μεν των μειράκιων ώραν τοΐς ήρινοΐς αν&εσιν εοικνΐαν 
όλιγοχρόνιόν τε την τέρψιν εχονσαν έπαινεΐν τε και την Λεσβίαν λέγονααν·

*0 μεν γάρ ζάλος, οσσον ΐδην, πέλεται [ζά λο ς ] 

ο δε ζ άγα&ος αντινχι /μι γάλος εσοεναι.
V. 1 δσον ϊδεϊν uberl.: ΐδην Ahrens, (κάλος) hinzugefugt von Her

mann. — 2 ϊσται iiberl.: εσσεται Hermatin.

102.
Apollonius de conjunct. 223, 25 . . ήρα λέγεται

ηρ ετι παρ&ενί/Μς επιβάλλομαι;
Σαπφώ.
π(αρ)&ενίης Α: παρϋενίκας iet zu lesen nach dem Scholion zu Dionye. 

Thrax (Bekker Anecd. Gr. II 968)* ή ρ* ετι παρϋ  ε ν ι χάς  επ ιβάλλομαι .

♦103.

Hephaeetion 27 καταληκτικά δε, δοα μεμειωμενον εχει τον τελενταιον 
πόδα · οΐον έπϊ μεν Ιαμβικόν

Χαίροις, α νύμφα, χαιρετώ δ’ ο γαμβρός.
χαίροις άννμφα ΑΡΜ, χαίροις άννμφα C und Choeroboscus U: χαίροισ&α 

Neue. Da sich, wie Beryk bemerkt, fur den Artikel eine Vokativf'onn e 
nicht eicber belegen Jassfc, so fasst Fick wohl mit Recht a ale Interjektion.

* 104.

Hephaeetio 44 πεντάμετρα δε καταληκτικά εις δισνλλαβον·

Τίωι σ , ω φίλε γαμβρέ, /άλως εΡΐγάσδω;
ορποτ/ι βραδινωι σε μάλιστ’ tFr/άσδω.

Vs. 1 τίω uberl.: τίωι Neue. Da in der Basis die Quantitat der Silben 
frei iet., wird ein τείωι (Fick) nicht gefordert. έϊκάσδω uberl.: ΡεΡικάζω 
Fick. — 2 δρπακι Α. βραδίνωι iiberl.: Ρραδίνοη Fick. μάλιστ έϊκάσδω
die Handschr. und alle Ausgaben: κάλως ΡεΡικάζω Fick. Da fur das nicht- 
homeriscbe εικάζω anlautetidcs F  nicht erwiesen iet, und έ·Ρικάζω (vom 
St am me Ρικαδ- mit prothetischem ε) eine regclmassige Bildung darstellt, 
so babe ich vorliiufig an der Oberlieferung fcstgchalten. 105

105.

Servius zu Vergil Georg. I 31 Gcnerum vero pro inarito positum 
multi accipiunt juxta Sappho, quae in libro, qui inecribitur Έπι&αλάμια, ait

χοίρε, ννμφα, χαιρε, τίμιε γάμβρε, πολλά.
Das Metrum iet nicht sicher zu bestimmen.
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106.
Dionysius de comp. verb. 25 Σαπφικόν επιθαλάμιον τουτί·

Ον γάρ [εστ] ατέρα νυν πάϊς, ώ γαμβρέ, τοαυτα.
Der Vers wird an dieser Stelle zweimal angefubrt: beide Male bieten 

die besten Handschriften P und C (vgl. Sappho Fragm. 1) ον γάρ ετέρα 
νυν  παΐς ,  ώ γαμβ ρέ  τοιαντα:  [εστ*] habe ich zugesetzt, ατέρα Bergk, 
τοαυτα Ahrens.

♦107. Μ08.
Mar. Plotine 266 (nach dem Valentianos A und dem Leidensis B 

herausg. von KeU in den Grammat. Lat. VI 517) Hyroenaicum dimetrum 
dactylicum sappbicum monoschematistum est: semper enim duobus dac- 
tylie constat:

Μ έλπετ ^Υμτγασν.

*Ω τον Ιάόώνιον.
Y € C Z € ΡΥΜΗΝ ΙΟΝ ΤίΟΝΑΔΟΝΙΟΝ Α. έσπετ Bergk,
Y6CC6PYIAHNIONOTONAA 0  ΝΙΟΝ Β. μέλπετ Fiek.

109
Demetrius περί έρμην. 140 (Rbetores Gr. ed. Walz IX 64) A i δε 

άπδ των οχημάτων χάριτες όήλαί είοι καί πλεΐσται παρά Σαπφοΐ· οϊον εκ τής 
άναδιπλώοεως, δττον νύμφη προς την παρθενίαν φησί*

Παρ&ενία, παρ&ενία, ηό ί με λίποιο άποίχηι;
ή αποκρίνεται προς αυτήν τω αντώ σχήματι ·

Ονχ ετι εϊξω προς σε, ονχ ετι εΐ'ξω.
λιπονοα οϊχη uberl.: λιποϊο άποίχη Blomfield. — Die Antwort der 

Jungfrauenscbaft ist nicbt sicber wieder herzustellen. ήξω uberl.: εϊξω 
Ahrens.

♦no.
Herodian II 932, 29 έφνλαξάμην δε διαλέκτους διά τ3* (folgt Fragm. 

35), καί-
τι

αλλαν, μη χαμεστέραν φρένα.
άλλαν ist Akkusativ von άλλος aus *άλχος =  homer, ήλεός. — κατ 

άμμετέραν Ahrens.

111.
Apollonius de pronom. 82, 16 (unter of) ΑΙολεΤς συν τφ f -

φαίνεται Βοι χηνος
Σαπφώ.
Variante zum Anfange dee zweiten Gedicbtes?
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112.
Athenaeus II 57 d ώϊα . . . Σαπφώ δ* αυτό τρισυλλάβως καλέΓ· (folgt 

Fragment 56), και πάλιν

ωΐω τνόλν λενκότερον.
ώίον CE: ώΐω Ahrens. Vgl. Fragment 56.

113.

Schlussworte einer anonymen Schrift περί τρόπων (aus dem Codex 
Rhedigeranus herausg. von Schneider-Passow im Mus. Crit. Vratisl. 1820, 
aus einer Prager Handsehrift M als Werk dee Mosehopulos herausg. von 
Tttze, endlich nach RM und einem Ambrosianus als Werk des Trypbon 
herausg. von Wall Rhet. VIII 760) παροιμία . . .  ως παρά Σαπφοΐ·

Μ ψ  ε'μοί μέλι μ ψ ε μέλισσα.
•

Ein Kurzvers, vgl. Fragm. 98. μέλιττα R, μάλιστα ΜΑ. Verderbt. iet 
das Sprichwort bei Diogenian III 25 (Parcemiogr. ed. Leutsch II 39) 
μ η δ ε  μέλ ι  μ η δ ε  μ έλ ισσα ,  VI 58 (Paroemiogr. I 97) μ η δ ε  μέλι  μ η δ ε  
μέλ ισσ ας  und bei Apostolius XI 45 (Paroemiogr. II 527) μ ή τ ε  μ έλ ι  
μ ή τ ε  μελ ίσσας .  Man wendete den Vers an επί των μή βουλομένων πα&εΐν 
τι φανλον μετά άγα&ών (Diogenian).

114.

Scbolion zu Apoll. Rbod I 1123 (einzige Handsehrift der Lauren- 
tianus) * χέραδες λέγονται of μικροί σωροί των λίϋων . . . μνημονεύει καί 
Σαπφώ *

Mr. Υ,ίνη χέραδος.

κενή L: κίνη Ahrens η π oh dem Etym. Magn.808, 35 8. v. χεράδες 
. . .  καί Σαπφώ * μ ή κ ί νε ι  χεράδας .  Vgl. das Fragm. 86Β dee Alkaios.

115.I
Apollonius d$ pronom. 100, 5 Ά μ μ ε  ΑΙολεις·

v > v07traia άμμε
Σαπφώ πρώτφ. 
δπταισ Α: δπτ$ς Bekker.

116.
Scbolion zu Aristoph. Plutus 729 (feblt in R und V) ήμιτύβιον* άντί 

τον σονδάριον, ράκος ήμιτριβες λινούν τι όΐον έκμαγεΐον, καί Σαπφώ *

5Ημιτύβιον σταλάσσων

σταλάααον Hemsterhuys.
Ho f f man n ,  die grieoblBohen DIalekto. II. 11
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117.
Apollonius de prooom. 107, 11 ΑΙολεΐς μετά τον F  κατά πάσαν πτώσιν 

xai γένος·

τον Fov ηάίδα yuxlu.
Σαπφώ.
tor A: For Voiger, βεάν Bekker. — χαλει A: χάληι Fick.

121.
Athenaeus XII 554b . . xai Σαπφώ φησιν ΙδεΧν ά ν δ ε  ά μ έ ρ γ ο υ σ α ν  

sta7δ* ά γ α ν  α π α λ ό ν .  Etwa:
ΕΙδον άνδι άμέργοισαν ~ - παΖδ* άπάλαν άγαν.

oder:
■Ανδε άμέργοισαν Τδον παΤδ* άπάλαν άγαν.

122 und 128.
Demetrius περί έρμην. 162 τον δε αυτόν είδους {της υπερβολής) . . χαί 

τά Σαπφικά'

ftoh) τνάκτιδος άδυμελεστέρα, 
χρνσω χρυσοχέρα.

άδνμελεστέρα R, άδ/αλεστέρα V. χρυσοχέρα steht fur χρνσχοτέρα.

125.
Maxim. Tyr. XXIV 9 ΔιοτΙμα λέγει, άτι δάλλει μεν 'Έρως ευπορών, άτο· 

δνησχει δε απορών τον το εκείνη {Σαπφιο) ζνλλαβονοα είπε * γ λ ν χ ν  π ικρόν*  
(Fragin.40) xai νάλγ εσ ί δωρον* .  Τον'Έρωτα Σωκράτης ·σοφιστην* λέγει, 
Σαπφώ μ ν δ ό π λ ο χ ο ν .

126.
Julian Epiet. XVIII: Τνα σε, το μ έ λ η  μα  τ ο ν μ ό ν ,  ώς φηοιν ή Σαπφώ, 

περιπτνξωμαι. Sappho sohrieb:

_  ^ _  λ*. _  τό μέλημα τ  ωμόν

129.
Philoetr. Imag. II 1 τοσοντον άμιλλώνται (αί παρθένοι), ρο δ ο π ή χ ε ι ς  

καί έ λ ι χ ώ π ι δ ε ς  και χ α λ λ ι π ά ρ η ο ι  και μ ε λ ί φ ω ν ο ι ,  Σαπφονς τοντο δη 
τδ ήδν πρόσφΦεγμα. An Stelle dee letzteren Beiwortes fuhrt Aristaenetus 
Epiet. I 10 (ed. Boitaonade p. 49) ale ,,ηδιστον φδέγμα** der Sappho με ι ·  
λ ι χ ό φ ω ν ο ι  an. Im Dialekte lauten die Adjektive:

βροδοπάχεες (Fragm. 65), βελί'λώπιδες, χαλλιπάρανοι (die 
„Wange“ hiess aolisch πάρανα), μελίφωνοι, μελλιχόφωνοι.
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133.

Himerius Orat. XIII 9: άστήρ οϊμαι ον τις εσπέριος,

3.Αστέρων πάντων ο ζάλιστος.

Σαπφονς τοντο δη το εις Έσπερον $σμα.
κάλλιοτος fiber].: κάλιστος Bergk.

136.

Maxim. Tyr. XXIV 9 μέμφεται (Σωκράτης) τη Ξανθίππη όδνρομένη, 
ότι άπέ&νησκεν, ή δε (Σαπψώ) τη θνγατρί*

Ον γάρ βοιζίαι εν μοισοπόλων Βέμις 
&ρψον εμμεναι * ονζ άμμι πρέπει τάδε.

Vs. 1 θέμις έν μουοοπόλων οϊκίαι iiberl.: von Ahrens umgestellt. 
Ncue's Lesung [all*] ον γάρ θέμις εν μοισοπόλωι οϊκίαι verstosst gegen den 
Dialekt. — 2 είναι iiberl.: εμμεναι Neue.

137.

A rieto t.R het.II23 (1398b,28) η ώσπερ Σαπφώ, δη το ά π ο θ ν ή σ κ ε ι ν  
κ α κ ό ν * οί  θεο ί  γάρ οντω κε κ ρ ί κ α σ ι ν *  ά π έ θ ν η σ κ ο ν  γάρ  αν. Herzu- 
stellen sind die Verse nicbt: fur den Dialekt lasst sicb allein κ ε κ ρ ί κ α ι σ ι  
verwenden.

149.

JJekker Anecd. Gr. I 370, 14 a κα κό ς ,  6 κακόν μη πεπειραμένος, ονχ 
6 χρηστοήθης, οντω Σαπφώ.

160.

Etym. Magn. 77,1 άμαμαξύς, ή άναδενδράς . . Σαπφώ διά τον δ ά μ α - 
μ α ξ ν δ ε ς  λέγει.

152.

Leebiscbee αΰα — αυως bezeugen Apollonius de adverb. 183, 22* δν 
τρόπον και h i  όνομά των μεταπλασμοί γίνονται, καθάπερ . . .  τό παρά Σαπφοΐ 
αΰα,  und Etym. Magn. 174, 38 ειρηται παρά την αΰαν Αϊολικ&ς την ημέραν 
την γάρ ήώ οί ΑίολεΤς αΰαν  φασί. 153

153.

Etym. Magn. 174, 42 αΰως ή ήώς, τοντέστιν ή ημέρα* οντω λέγεται 
παρά τοΐς Αϊολενσι. Σαπφώ*

7ΰδτνια αυως.
1 1 *
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154.
Athenaeue IV 182 f. τor γάρ β ά ρω μ ον  και β ά ρ β ι τ ο ν ,  ών Σαπφώ 

καί * Ανακρέων μνημονεύονσι κτλ. Vgl. Athenaeue XIV 636c β ά ρ β i t ος 
β άρ μο ς .

155.
Pollux VII 49 β ε ΰ δ ο ς ,  ώς Σαπφώ, κ ι μ β ε ρ ι κ ό ν ,  ίση δε τδ κιμ 

βεριχδν διαφανής ης χιτ(ονίσκος.

156.
Phrynichoa bei Bekker Anecd. Gr. I 34, 2 Σαπφώ δε γ ρ ν τ η ν  xa)M 

jijv μύρων και γυναικείων τινών θήκην. Fxck stellt γ ρ ν τ α  mit dem horoe- 
riachen γωρντός „Bogenbebalter" zuaammen.

157.
Heaych ί κ τ ο ρ ε ς ’ πάσσαλοι εν ρνμώ, Σαπφώ δε τον Δία.

158.
Cramer Anecd. Oxon. IV 325, 28 τό διάβαζαν ή Σαπφώ ζάβατον  λέγει.

159.
Scholion ζα £241 τω χαρακτηρι γενόμενον ομοιον τω ϊοίην  και άγα-  

γ ο ί η ν  παρά Σαπφοΐ.

160.
Eustathius 603, 34 λέγει (Αριστοφάνης 6 γραμμ.) και δτι τδ σννεστραμ- 

μένον πνεύμα και καταράσσον άνεμον  κ α τ ά ρ η  λέγονσιν 6 Αλκαίος και ή 
Σαπφώ . Zu vergleichen iat κ ά τ ω  ρής* κάτω ρεπών Heaych.

161.
Choeroboecua Schol. in Theod. I 282, 81̂  (Grammatici Graeci IV 1, 

p. 270, 18) erwahnt bei den Nominibue auf vv κ ί ν δ ν ν  κ ί ν δ υ ν ο ς * όντως 
δε ίφη Σαπφώ τδν κίνδυνον* 6 γονν * Αλκαίος την δοτικήν ϊφη τφ κ ί νδνν ι .  
Vor όντως bat der Schreiber dee V die Form κίνδυνα hinzugeiugt, natur- 
licb nur dem folgenden τον κίνδυνον zu Liebe: welober Casus bei Sappho 
stand, wiseen wir nicht.

162.
Johannes Alex. p. 4 Z. 80 (ed. Dtndorf) ή όξεΐα . . . πρ& τριών δε ούκ 

δτι* τδ γάρ Μήδε ια  παρά Σαπφοΐ πεπονθδς παραιτούμεθα, άτι την ϊ ΐ  δί
φθογγον διεΐλεν.

163.
Antiatt. bei Bekker Anecd. Gr. I 108, 22 μ ύ ρ ρ α ν  njv σμύρναν, 

Σαπφώ δητέρψ.

-3»
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1β4.
Cramer Anecd. Oxon. I 278, 17* και ή γενική των πληθυντικών μωσάων 

παρά Λάκωαι, παρά δε Σαπφοϊ μο ισάων.

165.
Phrynichue CCLXX1II (ed. Rutherford ρ. 361) ν ί τ ρ ο ν  τούτο Αιολενς 

μεν αν ειποι, ώοπερ ουν και ή Σαπφώ δια τον ν, 'Αθηναίος δε δια τον λ λιτρον.

166.
Schol. zu Τ’ 219 παρα τη Σαπφοϊ το π ο λ ν ι δ ρ ι δ ι .

167.
Photius I 274 (ed. Naber) θάψος, ξνλον, φ  ξανθίζονσι τα έρια καί τας 

τρίχας, δ Σαπφώ Σ κ ν θ ι κ δ ν  ξνλον  λέγει. Vgl. Schol. zu Theokr. II 88.

168.
Etym. Magn. 759, 35 ol μέντοι Αιολεϊς φασί *

Τίοισιν οφ&άλμοισιν ^ _  u _
ώς παρα Σαπφοϊ.

169.

Orion 28, 15 ώς παρα Σαπφοϊ χελώνη χ έλ ννα  (iiberl. χελννη). Vgl. 
Theognoet bei Cramer Anecd. Oxon. I I 101, 5 τα δια τον vva προπαροξύτονα 
δια τον ν ψιλόν γράφονται, οϊον χ έ λ ν ν α ,  άμυνα, ενθννα, έρυνα, Δίκτυννα, 
αίγνννα, κίκυνα.

170.

Pollux VI 98 μεσόμφαλοι δε φιάλαι και βαλανειόμφαλοι τδ όχημα προσ- 
ηγορίαν άχουοι, χρνσόμφαλοι δε την νλην ώς αΐ Σαπφοϋς χ ρ ν ο α ο τ ρ ά γ α λ ο ι .

ALKAIOS.

ι .
Hepbaestion 84 τδ καλόν μενον Αλκαϊκάν ένδεκαανλλαβον . . . .  οϊον ·

Ραναξ "Λπολλον, ηά ί μεγάλω Jlog.
Dae richtige άναξ iet in den Handschriften HB der geringwertigeren 

dritten Recension uberliefert. Die iibrigen Handschriften bieten gegen 
den Dialekt ώ ναξ.
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Hepbaestio 83 ίστι δε και παρ' Άλκαίω, και άδηλον όποτέρον εστιν 
εύρημα, εΐ και Σαπφικόν καλείται, οΐον ·

Χοίρε, ΚνΏΑνας 6 μεδεις, σέ γάρ μοι 
Θνμος υμνψ, τον χορνφας ire οηγαις 
Μαία γέννατο Κρονίδαι μίγεισα 

παμβασίλψ.
Vs. 1 δ μεδεις A: der schon von den alten Grammatikcrn gefuhrte 

Streit, ob μεδεις die 2. Pers. Sg. Indik. zu μεδέω oder das Particip zu 
μεδημι sei, Iasst’ sich nieht endgultig entsebeiden. — Die Verse 2 3 4 
eind nur bei Choeroboscus Exegesis in Heph. 86 und 87 (KS n. U, s. S. 130) 
iiberliefert. — 2 νμνειν τον κορνφάσιν ανγαΐς KS, κορνφαΐσιν άγναΐς U: κορν- 
φας εν ακται Fick nach den (auf Dionysos gebenden) Worten des Sopbokles 
Antig. 1131 (Dind.) καί σε Ννσαίων ορίων κισσήρεις δχϋαι χλωρά τε άκτά 
πολυστάγνλος πέμπει. Gegen den Dialekt verstosst Meinekes, von Bergk 
aufgenommene, Vermutung κορνφαις έν ανταις (oder ακραις). — 3 γέννα τώ 
KSU, κ ρονιό η μαιεία KS, κρόνιόα μέγιστα U: γέννατο μίγεισα Bergk.

5.

9.
Strabo IX 411 (ed. Kramer, Berlin 1844—52) κρατήσαντες δε (οι Βοι· 

ωτοι) τής ΚορωνεΙας έν τω προ αυτής πεδίφ το τής *Ιτώνιας Άδηνάς ιερόν 
ίδρύααντο όμώννμον τω θετταλ.ικφ, και τον παραρρέοντα ποταμόν Κονάριον 
προσηγόρενσαν όμοφώνως τω εκεί. 'Αλκαίος δε καλεΐ Κωράλιον, λίγων·

Favaao 'Λ&ανάα πολ^βάδοτως], 
a not Κορωνείας επιδεναο 
νανω πάροι&εν αμφί [βωμωι]
Κωραλίω ποτάμω παρ οχ&αις.

Die Grundlagc des Textes bilden die beiden Parisini A und C. In 
der dritten wichtigen Handschrift, dera Medicaus B, feblt das ganze Frag
ment. — Vs. 1 Hinter den von alien Handschr. uberlieferten Worten 
aatf άδανα άπoL· sind in A etwa 7 Buchstaben ausgefallen: *Ανασσ* 0. 
MuUer, Fdvaoo Fick, Άδανάα πολε[μάδοχος) Welcker. — Vs. 2 ατό κοιρω- 
νίας uberl.: ά ποι Ahrens. Eine Form Κορωνήας (Bergk) wird durcb den 
Dialekt nicht gefordert. — επ ιδεών ανω A, έπιδέων ανω C (von der Hand 
des Correktors): επιδεναο νανω Fick. Die Glossen έπ ι δ ε νσ α ί '  επιστρέη>αι, 
ε π ί δ ε ( ν ) σ ο ν  έπίστρεψον und δ ε ΐ ν '  στρέφειν. Κύπριοι geben auf ein Pra- 
sene έπιδενω *= επιστρέφω zuriick, dessen Medium επιδενομαι in dem 
gleiehen Sinne wie έπιστρέφομαι („sich bewegen, weilen") gebraucht worden 
konnte, vgl. Anakr. 2, 4 έπιατρέφεαι δ* υψηλών κορνφας όρέων. Beilaufig 
sei bemerkt, dass Fick’s Vermutung έπιδεναο sich niebt wobl durch die 
Lesnrt des Vaticanus g  έπιδενων άνω stiitzen lasst, da in ibm die Bucher 
I—IX nach Kramer aus A abgeschrieben sind. — Vs. 3 Hinter αμφι sind 
in A 6 oder 7 Buchstaben ausgefallen. άμφι [βωμωι] Bergk Fick.
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Π.
Apollonius de pronom. 76, 32 σαφές, on και το Αιολικόν δίγαμμα ταΐς 

κατά το τρίτον πρόσωπον προσνέμεται . . . Αλκαίος *

'Ωστε &έων μηδέν 5Ολυμπίων λνσαν ατερ βέ&εν.
Das Ver8raa88 lasst sich verschieden deuten. λνσεατερ γεϋεν A: emen- 

diert von Bekker.

13 A.
Apollonius de pronom. 100, 12 νμμε  Αίολεΐς-

To γάρ $έων βιδτατ νμμε λαχόντων αφατον γέρας
ΰησει . . . .
Αλκαίος πρώτφ.
ϊοτητι und hernach αφυτον &ησει γέρας A: wenn wir die beiden letzten 

Worte umstellen und fur αφυτον mit leiehter Anderung αφατον („ge- 
waltig, herrlich“) lesen, so ergibt sich das Metrum der Fragmente 37 A 
39 41 42 44 84 85 86. Daseelbe nimmt auch Bergk an, doch andert er 
gewalteamer λαχόντων γέραι αφ&ιτον | άν&ήσει . . Noch willkiirlicher ge- 
etalten Ahrens und Hartung den Text. — In der zweisilbigen Basis des 
Verses war Jambus oder Pyrrichius erlaubt, vgl. Aik. 39β Sappho 65.

♦13 B.
Plutarch Amatorius 20 (Moralia ed. Wyttenbach IV 69) . . ών εν ion  

και το περί τής γενέοεως (τον "Ερωτος)·

sl __ u _  δεινότατον &έων 
εγέννατ ενπέδιλλος 7ίρις

χρνοοκόμαν Ζέφυρων μίγειαα.

Vs. 2 γείνατο iiberl.: εγέννατ Schneidewin, τόν γ έ ν ν α τ  Bergk. ευ- 
πέόιλος fiber].: ενπέδιλλος Ahrens. — 3 μιχ&εΐοα iiberl.: μίγειαα Porson.

*14.
Apollonius de pronom. 106, 6 (ή τεός Δωρική τή οός όμωννμεΐ) . . . 

και παρ ΑΙολεϋσιν. Αλκαίος εν πρώτφ *

το βέργον αγησαιτο τέα κόρα.
το δ* εργον άγήσατο Α: το βέργον Schneidewin, άγήοαιτο alle Heraus- 

geber. Zu der Wendung to εργον ήγεΐσ&αι vgl. Sophokl. Philokt. 99 δρώ 
βροτοΐς την γλώοοαν ονχί ταργα πάν& ήγονμένην. 15

15.
Athenaeus XIV 627a Αλκαίος γοϋν 6 ποιητής, εΐ τις καί άλλος μούσι- 

κώτατος γενόμενος, πρότερα τών κατά ποιητικήν τά κατά τήν Ανδρείαν τίθεται,
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μάλλον τον hiοντος πολεμικός γενόμένος, διά και έπι τοίς τοιοντοις σεμνν- 
νόμενός φησιν

Μαρμαίρει δέ μεγας δόμος χάλκωι· παισα $"Λ ρηι κεκόσμη-
-ται στέγα

λχιμπραισιν κυνίαισι, κατ ταν λευκοί κατνπερ&εν ϊπ π ιο ι )χ)ψοι 
νενοισιν, κεφά)χησιν άνδρων αγάλματα· χάλκιαι δε πασσά)χ>ις 
κρίπτοισιν περικείμενοι ϊΛμπραι κνάμιδες, άρκος Ισχνρω

βέ)*εος,
5 Βωρρακές τε νέω λίνω κονϊλαι τε κατ ασπίδες βεβλημένοι, 

πάρ δέ Χαλκίδικχζι σπά&αι, πάρ δέ ζώμματα πολλά καί
κνπάσσιδες*

των ονκ εστι )<ά&εσ&*, επειδή πρώτιστ νπά Ρέργον εσταμεί’
τόδε.

Vs. 1 πάσα παΐοα Ahrens, στέγη Α. — 2 λαμπραϊσι und κατταν Α. 
καϋνπερϋεν A: Bergk's Leeung κατνπερϋεν let von mir aufgenommen, ob- 
wobl sicb die uberlieferte Aspirata in der Zusammensetzung verteidigen 
laest. — 3 νενονσιν und πασάλοις A. — 4 κρνπτοΐσιν Α. ισχνρω βέλενς A: 
βέλεος Fick. — ϋόρρακες Α: ϋώρρακες babe icb geachrieben, weil das Wort 
eebtes ω entlinlt. Oder ist ΰόρραξ nach σταλλα zu beurteilen? νεωι λίνω 
Α: νέω λίνω Casaubonus, νέοι λίνω Bergk. κοιλαι Α: κονϊλαι (=  κό/ιλαι) 
Fick. — 6 ζώματα Α: ζώμματα Ahrens, κνππαττιδες Α : κνπάσαιδες Ahrens. 
— 7 πρώτιαϋ% νπό εργον Α: νπά Ahrens, Ρέργσν Blomfield.

♦16.
Eustathius 705, 62 βληχρον γάρ το ασθενές, ώς Αλκαίος*

___ βληχρων ανέμων αχείμαντοι πνόαι.

Ebenfalls zum Belege fur βληχρός „sebwach“ ist der Vera angcfiihrt 
im Scholion dee Veu. B zu Θ, 178 imit dem Febler πνοιαί) und bei Cramer 
Anced. Oxon. I 95, 15 (obne den Namen dee Dichtere).

*17.
Apollonius de adverb. 197, 12 xfjhs γαρ εχει και το έπίρρημα παρ* 

ΑΙολεναι το μ έ σ ο ι *

γαίας καί νιφόεντος όρράνω μέσοι9
τη δε εχει και άπδ τον τήλοϋι το πηλοί .
In demselben Metrum wie 15 und 16 abgcfasst. ώράνω Α: όρράνω 

Fick. In den Worten dee Apollonius ist das uberlieferte πηλοί von den 
Herausgcbera unriebtig in τήλοι geandert worden. — Bergk vergleicht 
Apollonius de adverb. 177, 6 τό γαρ παρά τοϊς περί τάν Αλκαίον μέσα οι 
δήλον οτι κατά την Ιδίαν διάλεκτον άνά λόγον βαρννϋείη &ν.
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Heraclitus Allegoriae Homer, (herausgeg. von Mehler 1851) c. V εν 
ίκανοΐς δε και τον Μυτιληναΐον μελοποιδν εν ρήσομεν άλληγορονντα. τας γάρ 
τυραννικός ταραχάς εξίσου χειμερίω προσεικάζει καταστήματι θαλάσσης'

18 und 19.

Ιάσννέτημι των ανέμων στάσιν  
το μεν γάρ έν&εν χνμα χνλίνδεται

το d’ tvd-εν * άμμες δ' ον το μέσσον 
νάϊ ιρορήμε&α συν μελαίναι 

5 χείμωνι μόχΒεντες μεγάλωι μ ίλα · 
περ μεν γάρ άντλος Ιστοπέδαν εχει, 

λαϊφος δε παν ζάδηλον ηδη 
καί λόχιδες μέγαλαι χατ αυτό,

9 χδλαισι δ* άγχνραι . . .

. . Μύρσιλος δ δηλούμενός έστι, και τυραννική κατά Μυτιληναίων εγειρό
μενη συ στάσις, δμοίως δε τα ΰπδ τούτου αΐνιττόμενος ετέρω&ί που λέγει*

Το δηντε χνμα τώ προτέρωνέμω 
στειγει, παρέξει $  άμμι πόνον πόλνν 
άντλψ , επεί χε ναός εμβαί-

~V7jl u  ^  — u  u  — — Λί.,

I)er Text berubt auf den Vaticani A und B.

Fragm. 18: die Verse 1—5 werden, freilich mit argen Entstellungcn, 
angefiihrt von Cocondriue περί τρόπων (Boissonade Anecd. Gr. Ill 295). — 
Ve. 1 άσυνέτην νή AB, συνίημι Cocondr.: vgl. Theodos. Canon. (Grammatici 
Graeci IV, 1 p. 83, Z. 3) τινες ένόμιοαν τα είς μι πάντα τής Αίολίδος είναι 
διαλέκτου · πολλή γάρ έστι παρ αύτοΐς ή είς μι κατάληξις· γέλαιμι γάρ και 
ά α > νέτη μι  φασίν. — Vs. 3 άν τδ μέσον ΑΒ: όν Ahrens, μέσσον Blomficld. 
— Ve. 5 μογβεΰντες ΑΒ: μόχϋεντες Ahrens, καλά ΑΒ: μάλα Cocondr. — 
Vs. 6 περά ΑΒ: περ Hermann. — Vs. 7 παν ΑΒ: πάν Ahrens. — Vs. 9 Das 
in AB iiberlieferte άγκυραι wird von Bergk beanstandet: er vermutet 
άγκοιναι „Seile, Riemen“. Dieselbe Bedeutung hat das dem άγκυραι naher 
liegende αγκυλαι.

Fragm. 19: Vs. 1 τόδ* εύτε'ΑΒ: τδ δηύτε Seidler, aucb το δ* αύτε ist 
moglicb. Die Worte τδ αύτε bilden e inen  Begriff „wiederum“. — An den 
in AB uberlieferten Worten τώ προτέρω νέμω ist niclits zu andern: „Wie- 
derum rollt einc Woge lieran, dem Winde voraus (schneller ale der 
Wind)". — Vs. 2 στίχει AB: στειγει Blomfield. — Vs. 3 έπεϊ και ναδς έμ- 
βαίνει ΑΒ: ob εμβαι νει- oder έμβαί-νηι zu lesen ist, bleibt unentschieden.
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20 .

Athcnaeus X 430c * κατά γάη . . . πάσαν περίστασιν πίνων 6 ποιητής οντος 
εύρίσκεται, . . .  έν δε ταΐς ενφρόναις·

Ννν χρη με&νσ&ην vxxi τινα προς βίαν 
πωνψ, επειδή λάτ&ανε 31νρσιλος.

Vs. 1 μεάνσκειν A: verbees. von BttUmann. — 2 πόνεΐν A: verbess. 
von Ahrens.

21.
Hephacstio 84 το καλόνμενον Αλκαίκον ένδεκασύλλαβον (es folgt eine 

Zergliederung dieses Verses, eodann Frag. 1 und :)

Με)χν/χρος, αιδώς άξιος, εις πόλιν
αΙδώς Α, αιδώς die ubrig. Handschr. ες k ,  εις die ubrig. Handschr. 

Da wir den Zusammenbang nicht kennen, ist jede Anderung der Worte 
εις πόλιν mussig: dicselben braachen nicht eng mit αιδώς άξιος verbanden 
zu werden.

22.
Strabo XIV 661 τον δε περί τα στρατιωτικά ζήλον τά τε όχανα ποιούν

ται τεκμήρια και τα επίσημα και τους λόφους, άπαντα γαρ λέγεται Καρικά . . .  
Αλκαίος ·

)χχρον τε σείων Κάρινχτν — ν>

23.
Scholion zu Aeschylus Perser 347 in dem Laurentianus M (s. Kirch- 

hoffs Auegabe des Aeschylus, p. 19) Αλκαίος·

'[Ανδρες γαρ πόλιος πύργος αρενϊος.
πόλεως Μ: πόλιος verlangt der Dialekt·. Metrum wie in den Frag. 

33 81 82. — Weniger genau ist der Vers angefuhrt von dem Scholiasten 
zu Soph. Oid. R. 56 και Αλκαίός φησιν ά ν δρ ε ς  πόλεως  π ύρ γο ι  άρήΐοι .  25

25.
Scholion zu Aristophanes Veep. 1234, nur im Venetus erhalten (die 

Worte des Aristophanes, auf welchc sich dasselbe bezieht, lauten: *Ων&ρωφ* 
ούτος ό μαιόμένος το μέγα κράτος Αντρέιμεις ετι τάν πόλιν, ά δ* εχεται ροπάς *) 
παρά τά Αλκαίον

'Ώνηρ οντος ο μαιόμενος τδ μέγα χρετος 
οντρέψει τάχα τάν π ό λ ιν  ά δ* εχεται βρόπας.

άντι του μέγα κράτος, οντω δε ΑΙο).εΐς.
Den ereten Vers citiert auch der Scholiast dee Ravennas zu den 

Theemophor. 162. — Ve. 1 ώνησαι οντος V, ώνήρ οδτος R. κράτος VR:
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dass die Form κρέτος uberlieferi war, beweisen, wie Bvttmann erkannte, 
die dem Fragmente folgenden Worte des Scholion V. — Vs. 2 τρέψεις 
τάχα την V: όντρέψει Ahrens. — ροκάς V: .Τρόπος Tick.

26.
Herodian Π 916, 12 εϊρηται δε ό δαίμων παρ' Άλκαίφ δια τον ά μέ- 

νοντος του α Ποοείδαν

_yj ουδέ πω Ποοείδαν
αλμυρόν εστνφέλιξε πόντον.

26 Α.
Vetue Etymolog. Magn. (A nach Reitzenstein Index ecliol. Rost. 

1891/92 p. 14, B nach Miller p. 264)* σείω· εοτι γαρ σέος  (βο Α, οέω Β), 
ώς παρ Άλκαίφ (άλκμαίφ Α), οΤονΦ

γας γάρ πέλεχαι σέος.

καί τούτου γίνεται οέω και οείω, ώς πλέω πλείω καί πνέω πνείω κτλ. 
οέως Β , οέωι A: da der Zneammenhang nicht klar ist, bleibt die 

Wahl zwiBchen οέος und οέωι.

♦27.
Herodian II 929,15 παρητηοάμεϋα δε ΑΙολίδα διάλεκτον διά το π τ ά ζ ω *

επταζον ωοτ όρνι&ες anew 
αϊετον εξαπίνας φάνεντα.

Vb. 1 επταζον· ώς το, δρνιϋες: verbeee. von Bergk. — 2 έξαπτήνας: 
verbess. von Bergk.

♦28.
Cramer Anecd. Oxon. Ill 237, 1 ζητοϋμεν και την τον Άρης Άρεος 

γενικήν, πώς ενρηται διά διφϋόγγον λέγομεν Ά ρ ε ν ο ς ,  Ά ρ ε υ ι  (ce folgt 
Fragm. 31), ή κλητική *

”Λρεν δι ο φόβος δαΐχτηρ

Dae uberlieferte διακτήρ emendierte Cramer, vgl. γόος δαΧκτήρ Aeech. 
Septem 893. Ohne 'weeentliche Anderung laeet eich Άρεν d f, ό φόβος 
δαικτηρ . oder Άρεν δϊε, φόβος δαΐκτηρ lesen. Bergk vermutet δαΐφοβος, 
Blass δι δν φόβος.
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Choeroboscue Exegesis in Theod. I 210, 34 (Grammatici Graeci IV 1, 
p. 214, 20) . . χωρίς τον Άρενς Αρενος’ τον το γαρ έφνλαξε το ν παρα τοΐς 
ΑΙολενοιν, olov

*29. *30. *31.

και πά).ιν

καί πάλιν

"Αρενος στρατιωτεροις

το γαρ "Αρευϊ κατ&άνην λάλον 

μείξάντες άλ)*άλοισιν "Αρένα.

Fragm. 29 οτρατιωτέροις NC, στρατιωτέρους VP.
Fragm. 30 το NC, τω VP. καταθανεϊν die Handscbr.: κατθάνην 

Ahrens,
Fragm. 31 μίξαντες άλλήλοιοιν die Handscbr. "Αρένα NC, Άρενΐ V, 

χάρενεν Ρ. In etwas anderer Faseung wird das Fragment in Cramer s 
Anccd. Oxon, III 237, 3) angefiihrt: . . λέγομεν 'Αρενος, Άρενι· μ ί ξαν  δε 
άλληλοι ς  "Αρένα.

32.
Herodot V 95 πολεμεόντων δε οφεων (scl. Μντιληναίτον και Αθηναίων) 

,ταιτοΓα και άλλα εγ&ετο εν rfjai μάχηοι, εν δε δη και Αλκαίος 6 ποιητης σνμ- 
βολής γειρόμενης και νικο')ντο>ν Αθηναίο»’ αντδς μεν φενγο»· έκφενγει, τ ά δ ε  
οι όπλα  ϊο χ ον οι Α ϋ  ηναΐοι ,  κ α ί  οτρεα άνεκρε  μαοαν  προς το Α θ ή -  
ναιον το έν Σι γ ε ί ω.  ταντα δε Αλκαίος εν μέλει ποιήοας έπιτιθεΐ ές Μντι- 
λήνην, έξαγγελλόμενος τδ έο)ντον πάθος Μελανίππφ ανδρι έταίρω.

Der Anfang dee Gedicbtee ist erhalten bei Strabo XIII 600 (die 
beeten Handscbriften sind nacb Kramer der Parisinus C, der Venetus D 
und der Vaticanus F, letzterer meist obne Accente) Πιττακδς δ' 6 Μι· 
τνληναΧος πλενσας έπϊ τδν Φρννο>να στρατηγόν διεπολέμει τέως, διατιθείς και 
πάαχων κακώς' οτε και Αλκαιός ψηοιν 6 ποιητης έαντδν έν τινι άγώνι κακώς 
τρερόμενον τα άπλα διχραντα φνγεΐν · λέγει δε πρός τινα κήρνκα κελενοας 
άγγειλαι τοΐς έν οΐκω·

"Αλκαίος οάος αροι, ίντεα <Γ ονκ9 αντοι άλίκροτον 
είς Γλαυκώτειον Ιρον [V] ονεκρεμασαν Αττικοί.

Durcb kleine, zum Teil vollig sichere und von anderen bereite vor- 
gescblagcne Anderungen des uberlieferten Textes gewinnen wir zwei voll- 
standige Verse eines bei Alkaios sebr beliebten Metrums (vgl. Fragm. 13A, 
37A, 39, 41, 42, 44, 84, 85, 86). — Vs. 1 οόος άροι CD, οοσαροι F: die 
sogenannte cpisch-ionische Form οόος ist durch οάος zu ersetzen. Eine 
Emendation des uberlieferten αροι babe ich nicht gefunden: Fick ver- 
mutet οαόχρως ,,mit beiler Ilaut". ένθάδ* DF, ένθα δ’ C: έντεα δ' Wesse- 
ΙίηρΛ vgl. Ilerodot’s oben angefubrte Wortc τά όπλα ΐοχονοι. ονκντδν DF, 
ονκ αν τδν C: αντοι ist die aolisebe Form fur αντον „auf dem Platze, da-
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selbst": eie kann auch zu έντεα 6* ovx gezogen werden „die Waifen sind 
nicht am Platze“. άληκτορίν CDF: άλίκροτον Lindau. — Vs. 2 ες γλανκωπον 
ιερόν CDF: εις und ιρον fordert der Dialekt, Γ7.αυκώπιον (Dindorf \ Ahrens) 
hiess auch die Burg zu Athen nach Strabo VII 299 und dem Etym. Magn. 
ον εκρέμασαν CDF: όνεκρέμασαν Seidler. Die Silbe -κρεμ- ist unter dem 
Ictus des Verses ale Lange gemessen, vgl. άσννέτημι Alkaios 18, πολύ- 
Γανόκτιδα Sappho 86. Ein όνεκρήμνασαν scheint mil· nicht notwendig.

88.
Hephaestio 63 . . . καλείται A σκληπιάδειον, oTov το Αλκαίον

*Η)>,&ες εκ περάτων γάς, έλεψαντίναν 
λάβαν τώ ξίφεος χρνσοδέταν εχων.

Auf diese Verse bezieht sich Libanius l 406 (Reiske): νΑρ ovv μοι 
καιρόν έχει κατά τον Λέοβιον Αλκαίον ποιήσαοϋαι την αρχήν ήλ&ες εκ  
περάτων  γάς  ονκ ε λ εφά ν τ ι ν η  χρνσ οδέ τ ω  καλλωπιζόμενος λαβή ,  καά- 
άπερ εκείνος έποίησεν, αλλ* άτεχνώς χρυσή ψυχή κατενϋννων την οικουμένην.

Einige der folgeuden Verse sind annahernd wiederherzustellen nach 
einer Inhaltsaugabe des Gedichtes, welche sich bei Strabo XIII 617 findet:
. . . και τον αδελφόν Αντιμενίδαν, δν φηοιν Αλκαίος Βαβν λων ίο ι ς  σν μμ α -  
χοϋν τα  τελέοαι  μ έ γ αν  ά&λον και  εκ πόνων α υ τ ού ς  ρν σασ ΰα ι  
κ τ ε ί ν α ν τ α  ανδρα  μα χα ίτ αν βαο ι λήων  παλαιό  τάν ,  ώς φηοι, ά π ο λ ι - 
πάντα μόνον ανίαν παχέων  ά π ν π έ μ π ω ν

(συμμαχείς δ' έτέλεσσας Βαβυλωνίοισ 
άε&λον μέγαν, ερρνσαο δ* εν* πόνων)

5  κτένναις ανδρα μαγαίταν βασιλψων 
7ΐαλαίαταν a7cvXu7tovxa μόναν ιαν 
παχέων a7cv 7νέμ7οων  ̂ u __ ο j*.

Eine sichere Wiederherstellung der Verse 3 und 4 ist nicht moglich. 
In enger Anlehnung an die Worte Strabo’s habe ich die erste Halfte 
nach Ahrens (Βαβνλωνίοις ονμμάχεις ετέλεσσάς τ’ άε&λον μέγαν), die zweito 
Halfte nach liergk ($νσαο τ έκ πόνων) gegeben. — 5 βασιληΐων liergk. ~  
6 μόνον ανίαν uberl,: μόναν ίαν Ahrens. In dem Archetypus stand vcr- 

av
mutlich μόνον Tav. — 7 άπν nur in F (s. Fragm. 9): die iibrig. Handschr. tbio, 84

84.
Athenaeus X 430 a κατά γάρ πάσαν ώραν καί πάσαν περίσταοιν πίνων 

6 ποιητής οντος ενρίσκεται· χειμώνος μεν έν τοντοις ·

νει μέν ό Ζευς, εκ δ* οράνω μέγας 
χείμων, πεπάγαισιν δ* υδάτων ρόαι

y j _ k j _ U —  u —  u
mm- V  U  —  U  U ο — ο
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'λάββάλλε τον χείμων, επ ί μέν τι&εις 
πνρ, εν δέ νΑρναις Folvov αφειδεως 

5 μελιχρόν, αντάρ άμφί γδροαι
μαλ&αν.ον αμφι[τι&εις] γνόφαλ)*ον.

Vs. 1 νιίφει Seeker Fick. — ώρανώ AC. — 2 πεπάγασιν A: verbess. 
von Ahrens. — 3 κάββαλε AC. — 4 κίρναις A: verbess. von Meister, vgl. 
das κέρναν in der Inschrift 82,3. — οίνον A: Folvov Fick. — άμφί γνό- 
φαλλον A.

35.

Athenaene X 430b # (πίνων 6 ποιητης οντος ενρίσκεται) εν δε τοΐς σνμ- 
πτ ώμασιν

ον χρη νχτ/.οισι Βνμον επ ιτρεπ ψ · 
προΥύψομεν γάρ ονόεν άσάμενοι,

ώ Βνν,χι * φάρματΑον δ* αριστον 
Folvov ένειναμένοις μεθνσ&ην.

Vs. 1 χρη A: verbess. von Fick. — μνϋον A: verbess. von Stepha- 
nut. — έπιτρέπειν A: verbess. von Ahrens. — 4 Folvov und ένικαμένοις Fick.

36.

Aihenaeoe XV 674 c* έκάλονν δε καί οΐς περιεδέοντο τον τράχηλον στε
φάνους νπο&νμίδας, ώς Αλκαίος εν τοντοις *

αλλ* άνητω μεν περί ταϊς δεραισι 
περ&έτω π)Ανααις νποβνμιδάς τις .

Die beiden Schlussverse der Strophe fand Bergk bei Atbenaens XV 
687 d καί δ άνδρειάτατος δέ, προσέτι δε καί πολεμικός ποιητης Αλκαίος εφη-

υμ0 δε χενάτω μύρον αδν υμχ τώ 
στη&εος άμμι.

Vs. 1 άννήτω A: das Metram fordert die Form άνητω. δεραις A: 
δέραισι Ahrens. — 2 πλεκτός νπο&νμιάδας Α · verbess. von Blomfield. — 
3 καδδ' έχεύσατο Α, καδδεχενατο Ε: καδ δε χενάτω Bergk. 37

37 A .
Arietotelee Polit. Ill 14 (1285 a, 37) δηλοΐ d* Αλκαίος, δτι τύραννον 

εΐλοντο τδν Πιττακδν έν τινι των σκολιών μελών* επίτιμη, γάρ δτι

τον ΥΧΤΛΟπατριδα
Πίττετ/.ον πδλιος τάς αβδλω yuxi βαρνδαιμονος 
εστάσαντο τύραννον μεγ επαινεννες άόλλ^ες.

Vs. 2 πόλεως uberl.: πόλιος Schneidewin. άχόλω uberl.: διχόλω Bergk,



άβόλω (=  att. άβουλου) Fick, vgl. πόλις άβουλος Sophokles Oid. Col. 944. — 
3 έπαινέοντες fiber].: έπαίνεντες Ahrens.

37 B.
Nach Diogenes Laert. I 81 belegte Alkaios den Pittakos mit den 

Scbimpfworten οαράποδα,  οάραπον  „Breitfuss, Schleppfuss", χ ιρ ρ ο -  
πόδαν  ,,mit rissigen Fiissen" (χειροπόδην iiberl.), γαύρα κα  „Grossprabler“ 
(das iiberlieferte γαύρικα ist zu emendieren nacb Hesych γαύρηξ* ό γαϋ- 
ριών), φύακωνα  „Schmeerbauch“ , γ ά σ τ ρ ω ν α  „Dickbauch“ , ζ ο φ ο δ ο ρ - 
πίδαν  „der im Dunkeln isst", άγάουρτον.  Das letztere wird erklart 
durcb επισεσνρμένον και ρυπαρόν.
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*38.
Hephaeetion 68 ενια ίέ  και εκ μιας Ιωνικής και δύο τροχαϊκών, οΐον

Τριβώλετερ * ον γάρ Ιάρκάδεσσι λώβα.
Vgl. Choeroboseus Exegesis in Theod. I 272, 34 (Gramm. Graec. IV 1, 

p. 262, 25) ol γάρ Αίολεΐς εύος εχουοι πολϊΑκις ουοτέλλειν το ή εϊς ε εν τη 
κλητική και άναβιβάζειν τον τόνον, οϊον ό τριβολετηρ ώ τ ρ ι β ό λ ε τ ερ  αϊολικώς. 
Nacb Beryk ist τριβωλέτηρ aus τριβολ-ωλέτηρ „Krautvertilger“ entstanden.

39t
Das folgende Gedicht stebt in Bruchstucken bei A t h e n a e u s ,  

P r o c l u s  Schol. in Hesiodi Erga 584 (nacb den Parisini AB herausgegeben 
von Gaisford Poetae minores Graeci III 281) und D e m e t r i u s  περί ερμη
νείας. Da es die Vorlage — nicht, wie Bergk vermutet, die Nachdich- 
tung — der in Hesiod’s Erga eingelegten Verse 582—588 bildet, so sind 
die letzteren fur seine Wiederhcrstellung von Bedeutung.

Τέγγε πλευμονα Ροίνωι * το γάρ άστρον περιτέλλεται * 
α δ* ώρα γαλέπα, πάντα δέ διψάω νπά καύματος.
Ράχει ό* εκ πετάλων Ράδεα τέττιξ, πτερύγων δ* νπά  
κακχεει λιγύραν [πυκνόν] άοίδαν, [#βρθ£] ΟΊτποτα

5 φλογών κα&έταν Πετάμενον [ττάντα] κατανάνη. 
άν&ει καί σκόλυμος· νυν δε γυναίκες μιαρώταται, 
λεπτοί $  άνδρες, επεί [καί] κεφάλαν καί γόνα Σείριος 
άζει . . .

Vs 1 iibcrlieiert bei Atbenacus I 22 e und X 430b, Proklus a. a. 0., 
Gelliue XVII 11,1, Macrobius Sat. VII 15,13 und Plutarch Sympos. VII 1, 1. 
Der Anfang des Verses lautet τέγγε πνεύμονα oYvq> bei Gelliue, τέγγε 
πνεύμονας oivqy bei Eustathius 890, 47, τέγγε πλεύμονας otvq> bei Plutarch 
und bei Athenaeus X, endlich oYvq> πνεύμονα τέγγε bei Athenaeus I, 
Proclus, Macrobius und Eustath. 1612, 14. Der Dialekt lasst die Wahl 
zwischen πλεύμονα Ροίνωι (Blomfield) und πλεύμονας οϊνωι.
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Vs. 2 uberliefert bei Athenaeus X 430 b (in Bach I 22 e ganz in κοινή 
umgesetzt), bei Proclus nur die erste Halfte. διψαις νπο A.

Vs. 3 Die erste Halfte (bis τέττιξ) bei Proclus. αχεί AB. τάδε άν 
AB: / άδεα Seidler. Die zweite Halfte (von πτερύγων δ* νπο an), sowie

Vs. 4 und 5 bei Demetrius περί ερμηνείας 142 (Rhetores Gr. ed. Wah 
IX 65, beete Hatidscbrift Parisinus R). — 4 [πύκνον] und [Φέρος] fugte 
Dergk hinzu nach Hesiod Erga 583 λιγνρήν κατεχεύετ άοιδήν | Πυκνόν νπο 
πτερύγο*ν Φέοεος καματώδεος ώρη. 6τι ποτ άν R: δπποτα Ahrens. — 5 κα· 
Φέταν R: vielleicht iet besser κατέταν zu lesen. Vgl. την ενΦεΐαν ,,in gerader 
Lime” . επ ιπτάμενον R: wir haben die Wahl zwiscben Ιπτάμενον, π ιπτά
μενον, πεπτάμενον. [.τάπα] von Bergk zugesetzt. κατανδε(η R: κατανάνη
Bergk.

Die Verse 6 und 7 schliessen sieb bei Proclus unmittelbar an τέττιξ 
(Vs. 3) an. — 6 άνΦει δε και AB: δε tilgtc Blom/ield. μιαρώταται γυναίκες 
AB: umgestellt von Blomfield. — 7 λεπτοί δε τοι ανδρες, επεί κεφαλήν καί 
γόνατα Σείριος άζει AB (vgl. Erga 586 άφαυρότατοι δέ τε ανδρες Είσίν, 
έπεί κεφαλήν και γούνατα Σείριος άζει): δ* ανδρες Seidler, επεί [καί] κεφάλαν 
Schneideicin, γόνα Bergk,  vgl. Stepb. Byz. 8. v. Γόννος* γόννα γάρ oi 
ΑΙολεΐς τα γούνατα.

40 .

Atbenaeue I 22 f. καί αλλαχού (Αλκαίος)·

7ΐίνωμεν* το ̂ γάρ αστρον περιτέλλεται.

4 ί .

Athenaeus X 430c* πώς ονν εμελλ^ν 6 έπί τοσοΰτον φιλοπότης (scl. 
Αλκαίος) νηφάλιος είναι καί καϋ' ενα καί δύο κνάΦονς πίνειν; αυτό γοΰν το 
ποιημάτιον, φησί Σέλευκος, άντιμαρτνρεϊ τοΐς ονττος έκδεχομένοις * φηοί γάρ*

Πίνω μ ε ν  τι τα λιχν όμ μενομεν; δάκτυλος άμέρα.
7Μ0 dy αερρε κνλιχναις μεγάλαις, άϊτα, ποικιλαις, 
βοίνον γάρ Σεμ έ)*ας καί Λ  Ιος νιος ?α&ικάδεα 
άν&ρώποισιν εδωκ. εγχεε κέρναις ενα καί δυο 

5 πληαις κακ κεφάλας· ά δ> άτέρα τάν άτεραν κνλιξ 
ω&τμω . . .

Dae Fragment ist (bis zum πλείαις in Vs. 5) noch an einer zweiten 
Stelle des Atbenaeue angcfuhrt; XI 481a. Auf die letztere beziehe ich 
mich mit A*. — Vs. 1 τον λύχνον οβένννμεν A, rbv λύχνον άμμένομεν A4: 
τά λύχν άμμένομεν Vorson, όμμένομεν Ahrens. — 2 καδ δ* άνάειρε Α, καδ 
δ* αειρε Α4: άερρε Ahrens. — άίτά ,,ο Freund” , άΐτης wird als tbessalisch 
bezeugt: es gehorte also dem nord-achaischen Dialekte an. — ποίκιλα A, 
ποικιλλις Α4: ποικιλτής SchtceighUuser. — 3 οίνος Α, οίνον A4: Fotvov Fick. — 
4 κιρναις Α, κέρνα A4: einzeln wird dieser Vere citiert von Atbenaeue 
X 480a in der Form δγχευε κέρνα είς δνα καί δύο A. Aus der Vergleicbung
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aller drei Stellen ergibt sicb die richtige Lesung κερναις. — 5 π)£αις A, 
π)*ίους A2: π).ήατς Fick. Aus πλήος ist ionisch-attisches πΜως hervor- 
gegangen. a ist von Porson zagesetzt. έτερον A: άτέραν Bergk.

42.
Plutarch Sympos. Ill, 1, 3 (Moralia ed. Wyttenbaeh III 634) μαρ

τυρεί δε Αλκαίος κε/^ύων κ α τ α χ έ α ι  to  μ ύ ρ ο ν  αν το ϋ  κα τ ά  τας  πολλά  
πα ϋο ίσ ας  κ ε φ α λ ά ς  και  τώ πολ ιώ σ τή ΰε ο ς .  Nach Schneidewin and 
Ahrens lautete der Vere:

Κατ τας πολ)*α ιτα&οίσας κεφάλας χενον εμοι μίρον 
καί νχιτ τώ τζολίω στη&εος _ _ KJ V/ -— Si.

Bergk lieat κεφά?Μ.ς κακχεάτω μύρον.

43.
Athenaeue XI 481a . .  και Αλκαίος (folgt Frag. 41) . . b r τω δεκάτο>

ΐΛταγες ποτέονται ν.υλίγναν άτζυ Τηΐαν
ώς διαφόρων γινόμενό»* και εν Τέφ κνλίκων. 
κυλίχναν από τηΐαν A: der Dialekt fordert άπύ.

44.
Athenaeue X 430 c και καδόλου δε συμβουλώ ν φησίν (Αλκαίος)· 

Μηδέν άλλο φντευσψς ττρότερον δένδρων άμτζέλω 
μηϋει» Α, μηδέν C. δένδρον AC: δένδρων Ahrens.

45.

Athenaeue X 430b κατά γάρ πάσαν ώραν . .  . πίνων 6 ποιητης οντος 
εύρίσκεται . . . του δ* έαρος ·

βηρος άν&εμόεννος Ιπάϊον ερχομένοιο
και προελϋών

εν δε γέρνατε τώ μελιΡαδεος οττι τάχισνα 
κράτηρσ

Vs. 1 ηρος Α: Ρήρος Fick. — 2 κιρνάτε Α: κερνάτε Meisier. — με- 
λιαδέος Α: μελιβάδεος Fick.

*46.
Hephaestio 44 το μεν ονν ΑΙολικόν έπος το καταληκτικόν τοιούτόν εστΓ

Κέλομαί τινα τον χαρίεντα Μένωνα κάλεσααι, 
αί χρη σνμτνοσίας ετί ονασιν εμοι γε γένεσ&αι.

Vg. 1 καλεσαι Α, καλέασαι die iibrig. Ilandschr. — 2 εί χρη Ciberl.: 
at χρη Ahrens, γεγενησθαι uberl : γε γένεσϋαι Fick.

Hoffmann, die griechiacben Dialekt». II. 12
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47.
Athenaeus II 88 c από του κατά μέ&ην δε καταστήματος καί τανοω 

παρεικάζουοι τον Διόνυσον και παρδάλ,ει διά το προς βίαν τρεπεσϋαι τους 
εξοινωθέντας. Αλκαίος ·

αλλοΓα μέν με/.ιΣαδεος, α?<Χοτα δ* 
δξντέρω τριβόλων αρνττ{μενοι

Vs. 1 άλλοτε (beide Male) C E : άλ).οτα Blomfield. μελιαδέος C E : μέλι· 
/ αδεος Fick. — 2 όξντέρου C E : όξντερω Blomfield. άρητνμενοι C E ; άρυ· 
τήμενοι Bergk.

48 A .

Hephaestio 66 ό δε Δλκαΐος καί πενταμετρω (αντισπαστικώ) άκαταλ.ήκτω 
εχρήαατο *

Κ ρονίόα  β α ο ίλ ψ ς  γένος, Λ ία ν ,  τον αριστον τζεδ* ΙΑ χίλλεα .

παΐδ' uberl.: πεδ* Casaubonus. Αίαν iet nicht Vokativ, sondern Akku- 
eativ, vgl. Choeroboscus Scbol. in Theod. (Grammatici Graeci IV, 1 
p. 123, 22) ετι δει παραφν/Λξασ&αί τινα παρά τοΐς ποιηταΤς πάντα εχοντα τον 
καν όνος και ισοσυλλάβους κλι&έντα, οΐον ό Βίας τον Βία, ό Δρνας τον Δρνα, 
ό θόας τον Θόα . . . ό Αίας του Αία, ώς παρά Αλκαίω· Α ί α ν  τον αριστον .

48 Β .

Eustathius zu Dionye. Perieget. 306 (Geographi Graeci minores, ed. 
Miiller, Bd. II 271) άλλοι δε φασιν ετερον είναι τούτον Αχιλλεα παρά Σκνϋαις 
βασι/Ja των τόπων . . . .  παραφέρονσι μάρτυρα τον Αλκαίον λεγοντα·

. . .  ί^ χ ίλ λ εν , 6 τα ς  S tv& ixa g  μ ίδ ε ις -

Von den alten Handschriften (saec. XIII) bieten die Parisini C und E 
Αχιλλενς, der Parisinus D (und die meisten jungeren Handschriften) 
Αχι/Ιεν. — ος die Handschr.: ό Bergk. — τας Σκυϋικας CD, τοΐς Σκνϋι- 
κοΐς Ε. Mussig ist Bergk'e Vermutung γάς (statt τάς). — μεδέεις die 
Handschr.: μεδεις Seidler, vgl. das Frag. 5 des Alkaios. 49

49 .

Scholion zu Pind. Istkm. II 17 (herausgeg. von Abel, schol. in Pindar. 
II 383 nach dem Vaticanus B und dem Laurentianus D) χρήματα, χρήματ 
άνήρ * τούτο αναγράφεται μεν εις τας παροιμίας νπ* ένίων, απόφθεγμα δέ εστιν 
Αριστοδήμου . . . .  Αλκαίος δε καί το άνομα και την πατρίδα τίθησιν, ουκ 
Αργος, άλλα Σπάρτην

*Ως γάρ δψζοτ κίριοιόδαμον
φαϊσ* ον/, άπάλαμνον έν Στζάρται λόγον 

βείττψ · χρημαν ανηρ, τζίνιχρος ό* 
ονδεις τζέλετ εαλος ονδέ τίμιος.
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Von Diogenes Laertius I 31 (ed. Hubner) und Suidas werden die 
Verse ohne die beiden letzten Worte angefuhrt. — Vs. 1 ’Αριστόδημον ov 
φαοιν ονκ άπά/.αμνον εν Σπάρτη, λόγον Diogenes L aert., ’Αριστόδημόν φαοιν 
εν Σπάρτα ονκ άπάλ,αμνον λόγον Suidas, φαοιν Αριστόδημον εν Σπάρτα λόγον 
ονκ άπάλ.αμνον BD: dass Diogenes Laertius die richtige Wortfolge bewahrt 
habe, erkannte Bergk. φαισ stellte Schneidewin her. — 2 είπε tv in alien 
drei Quellen iiberl. έσλός BD und der cod. Monac. des Diogen. Laert.

*50.

Demetrius περί ποιημάτων (abgebildet in den Volumina Hercul. ed. 
Oxon. I 122 — von mir A benannt —, und jungsthin von neuem in den 
Volumina Hercul., collectio altera, ed. Neap. V 19, von mir mit B be- 
zeichnet): die Trennungsstriche geben die Zeilenabteilung des Papyros 
wieder.

------- [βο/Λμό}ι δ αρισ\[τος ε](μ)μεναι
2 [πώ]νω[ν | αϊ] δέ κ* ονη[τ αώρω]ς

πέ[β | ταίς φ]ρένας οίνος, ον δ ε . | ωτοιος, 
κάτω γάρ κεφά | λαν ν.ατίσχ(εε)

5 τον βόν | Βάμα Βυμον αΙτιάμε\νος
7εεδατ(ρ)νομίνας, | τά ν,ε(ν) [θ]^. 

το ο ου/.ετι | _  ^ ^ ^

ν β. 1 Ι Δ Α Ρ Κ Ι ϋ ϋ Ν /  € Ν Α Ι ϋ Ν 0 )  Α | .  . _  .
I \ΑΡΚ I ϋΙ1ΝΜ €Ν Μ Ι ΙΝ ϋ  ΒΙ e,gan2t ν0“ B t r 9 k '

Vs. 2 i i i € K € N ( - g i i H C n €  | i i i ! P € N A C  A, 
I i ^ € K o N h i i i i g C n € i | i i I i i I N A C  B.

Bergk erganzte [al\ δέ κ όνή[αι Ράδν)ς πε[ρί\ φρένας. Darin ist όνήσι 
unverstandlich und das auch von Blass (Rhein. Museum Bd. 32, p. 459) 
vorgeschlagene are[p2] unrichtig: denn am Anfange der Zeile fehlen vor 
P6NAC 4 bis 5 Buchstaben. Da nun nach B hinter TTG noch einBuch- 
stabe stand, so bietet sich die Erganzung ταίς φ\ρένας von selbst. 
ονητ =  όνηται ist Konj. zu όν-εσϋαι =  att. άν-έσϋαι (Aor. zu άνίημΐ).

Vs. 3 ΔΙ | QTOIOC A, A l i l l U g O C  B. Eine Emendation ist 
noch nicht gefunden. Walirscheinlich ein Adjektiv anf -τριος (ονδ* Ιάτριος 
Blase).

Vs. 4 Κ Α Γ Κ 0  und ICXOTONΓON A,
KATG) und ICXgTgjgfrON B.

Vs. 6 π€ΔΑ-*6ΥΟ A, ΤΤ6§ΑΤΟΥΟ B: πεδατ(ρ)νόμενος Blass, 
πεδαμβνόμενος Bergk. Blase und Bergk liaben den Genetiv πεδατρνομένας 
nicht verstanden, er bezieht sich auf das vorhergehende κεφάλα: „derZecher 
gibt seinem Leichtsinn (βνμός) die Schuld daran, dass ihm der Kopf nun 
schmerzt, was er auch anfangen mag**. — K€T gh  A, KGIgh B: die 
von Blass vorgeschlagene zweifellos richtige Erganzung τά κεν ϋή liefert 
einen neuen Beleg fur aolisches rί&ημι =  ποιέω.

12*
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r

Vs. 7 D ie W orte h in ter ονχετι sind nicbt w iederherzustellen: 
g g g ig g € N P < g £ A g g |T « >  A , 
88ββ1«€ΝΠ(£ΕΑΐι|τω b.

A a f dae Fragm ent folgen noch die W orte και τ[ά] αυτά καί (*7/?)v- 
[κ ο ;] nach Bergk's Lesang.

51.

Athenaeae I I I  85 f Κα?Μας θ’ 6 Μιτνληνάΐος εν τψ περί τής παρ' 
*ΑλκαΙφ λεπάδος παρά τω 'Afaaioj φησϊν είναι φδήν, ής ή αρχή *

Πέτρας υλχι πολίας Βαλάσσας 
τέν.νον

ί\ς fcri τελεί γεγράφϋαι *
j . ____ l. kj ν, εν. δέ τεαίδων

χαυνοις φρίνας ά Βαίλχσσία )Λπας.

V s. 1 πό)Λας Α . — 2 εχ Οπαδών Α : εκ δε παίδων Ahrens. Z u r E r-  
klarang  dee zweiten Verses fugt Athenaeua h inzu : τά παιδάρια δε ήνίχ άν 
είς το στόμα )Αβωσιν, avhTv εν ταύταις και παίζειν.

52.

Athenaeue X I 460 d ΆΧχαϊος·

3Ευ. δε ποτηριον ττώνης Αιννομένψ παρίσδων. 
ποτηρίων Α: ποτήριον Berg Η. — διννομενη Α: Διννομένηι Ahrens.

53.
Tzetzes zu Lykop liron vs. 212 (ed. G. Muller I  484) of οίνωδεντες τα 

τον λογισμού απόρρητα ίχφαίνονσιν δδεν και *Α)&αΤός φησιν

Βοΐνος γαρ άν&ρώποισι δίοπτραν _
οίνος and όνϋρώποις Ciberl.: verbess. von Fick. Metrnm wie no. 65.

*5 4  A B .
Vetae Etym o l. Magn. (Miller p. 258) s . v . πω . . εστι δε και βήμα προ- 

στατικόν παρά Alofovaiv, οϊον

χοίρε Υχά πώ τάνδε 
δπερ λέγεται έν έτέροις σ ν μ π ω δ ι  . . . .  οϊον

δεύρο σνμπω&ι.

Frag . 54 Α  πώι Β . — 54 Β  Fick verm atet δεύρο και σνμπω&ι.
Im  E tym . Magn. 698, 51 feblt das zweite Fragm ent und das erste 

lautet unvollstandig γοΧρε και πώ.

<5*
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55.

Hephaeetio 85 τρίμετρον δε άκατάληκτον το τούτου περιττενον συλλαβή 
τη τελευταία, καλού μεν ον δε Άλκαϊκον δωδεκαονλλαβον, οιον

βιδπλον? αγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι,

Ιόπλοκ αγνά ΑΡΜ: βιόπλοκ' Fick. Das richtige μελλιχόμειδε bieten 
die Handschriften ASPM.

Aristoteles Rhetor. I 9 τά γάρ αισχρά αίσχννονται καί λέγοντες καί 
ποιονντες καί μέλλοντες, ώσπερ καί Σαπφώ πεποίηκεν εϊπόντος τού 'Αλκαίου ·

&ελω τι βείτεην, αλ)<Α με νχολνει^αίδως.

Scharfsinnig hat Beryk diesen Vers unmittelbar mit dem vorigen 
verbunden. Die Antwort der Sappho auf des Alkaios’ Erklarung bildet 
das Fragment 28. — τ' εϊπήν A (vgl. Sappho, Fragm. 28): βείπην Hermann.

56.

Hephaeetio 32 τετράμετρα δε (ιαμβικά), οΐον το 'Αλκαίου*

Λέξαι με ν.ωμάζοντα, δέξαι, λίσσομαί σε, λίσσομαι. 57

57.

Scholion zu Plato Sympos. (ed. Diihner in Didot's Ausgabe des Plato 
III 314, 25) *οίνος καί άλήϋεια* επί των εν μέϋη την άλήϋειαν λεγόντων εοτι 
δε άσματος 'Αλκαίου αρχή ·

βοϊνος, ω φίλε 7cai, ‘m i άλά&εα.

οίνος und άλήϋεια iiberl. Das letztere isfc von Matthiae mit Recht in 
άλάϋεα geandert, wie der erste aus Alkaios iibernommene Vers von Theo- 
krit’s Idyll 29 beweist: οίνος,  ώ φ ί λ ε  παι ,  λ έ γ ε τα ι  καί  ά λ ά ϋ ε α : 
hier ist die Kiirze der vorletzten Silbe durch das Metrum gesiehert. Man 
hat in άλάϋεα entweder die aolieche Form fur άλήϋεια oder den Akkusativ 
von άλαϋής sehen wollen. Beide Dcutungen befriedigen nieht: die erstere, 
weil ein aus ·ε(σ)ια~ oder -ε(β)ια- entstandenes -εια- im Aolischen nicht zu 
-τα- wird; die zweite, weil — selbst wenn dem Sinne nach ein τίϋησι er- 
ganzt werden diirfte — das καί vor άλάϋεα ohne Sinn bliebe. Dass άλάϋεα 
abetrakte Bedeutung haben muss, gelit aus Theokrit 29 hervor. Denn 
die in Vers 1 allgemein gegebene Sentenz οίνος καί άλάϋεα wird in 
Vers 2 auf den concreten Fall angewendet: κάμμε χρή μεϋυοντας άλάϋεας 
εμμεναι: μεϋύοντας entspricht hier dem οίνος, άλάϋεας dem άλάϋεα. So 
bleibt denn nur eine Deutung fiir άλάϋεα iibrig: es ist der Nominativ des 
Neutrum Pluralis (vgl. homer, άληϋέα είπε Tv, άγορεύειν u. a. m.): „Wein 
und wahre Worte (gehoren zueammen)".
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59.
Hephaestion 72 και 8)xl fiev ohv ήσματα γέγραπτat Ιωνικά . .  . Αλκαίο) 

δε π ο ΜΑ, ώσπερ και τάδε *

”Εμε δεϋχεν, εμε παίσαν ζαζοτάνο)ν πεδέχοιοαν.

ϊμε (beide Male) uberl. — πάσαν Α, πασάν die ubrig. Handschr.: eraen-
ε

diert von Ahrens. — πεδ' ϊχοισαν C, παιδ' ϊχοισαν A, παίε δ' ϊχοισαν Ρ: 
πεδεχοισαν Bentley.

60.
Cramer Anecd. Oxon. I 144. 5 του πέτω 6 άόριστος ώφειλεν είναι 

επετον. Αλκαίος κέχρηται *

επετον Κνπρογενήας παλΑμαισιν 
γν

Das uberlieferte κυπρο ist zu emendieren nacb dem Et-ym. Magn. 
666, 61 6 δεύτερος άόριστος ϊ πε τον ,  oTov· εττετον Κ ν πρ  ογενήας.  — Das 
uberlieferte παλαμίησιν verbesserte Schneidewin.

0 1.
Cramer Aneed. Oxon. I 413, 23 ζητείται παρά τφ  Αλκαίω θηλυκόν *

Τερενας αν&ος οπώρας

τερένας ist der Genetiv zu τέρενα -= τερει*να, att. τίρεινα.

62.
Hepbacstio 64 τό δε μέσην /ιεν ϊχον την άντισπαστικήν, τρεπομενην κατά 

τον πρότερον πόδα είς τα τέσσαρα του δισυΜάβου σχήματα, ίκατερω&εν δε τάς 
Ιαμβικός, ών ή πρώτη και από σπονδείον αρχεται, Άλκαχκόν καλειτat δωδε- 
χασύΜ,αβον, οϊοτ ·

Κολπωι σ ίδεξαντ αγναι Χόριτες, Κρδν.οι.

εδεξανϋ' uberl. — Κρόνωι uberl.: ZQ0vw Hartung, Κρίνοι Bergk, 
Κρόκοι Fick.

*6 3 .
Apollonius de pronom. 97, 20 τα γάο (scl. άμμιν κτλ.) παρ' ΑΙολεναιν 

ϊνεκα τής συντάξεως πολλάκις άποβά).λει τό ν δι ευφωνίαν'

"Λεισον αμμι τάν Ficr/.ολπον
(es folgt Fragm. 77)* 'Αλκαίος.

Ιόκολπον A: Fi6xo)jxov Fick, Ιόπλοκον Bergk,
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64.
Efcym. Gud. 162, 31 Ήνασσεν εάνασαεν *

Και πλείστοισ εβάνασσε λάοισι.
’Αλκαίος.
πλείστοις εάναοσε λαοΐς uberl.: πλείστοισ und λάοιο Fick. In demselben 

Metrum wie Fragm. 98 der Sappho.

65.
Strabo XIII 606 την δε Άντανδρον ’Αλκαίος μεν xahi Αελεγων πόλιν  

Πρώτα μεν ^Αντανδρος Αελεγων πόλις 
πρώτα uberl.: πρώτα Friedemann.

66.

Hesych ε π ι π ν ε ν ω ν  επιβλΑπων. ΑΙολικώς. καί Αλκαίος *

η που ουναγ αν όρων (δε)δάσμενον στράτον 
νόμισμ επιπνενοιοα

Ve. 1 ηπονσνναγανδρωνδασμέΐ’ον uberl.: (δε)δαομενον Heinstus. —
2 νομισμε%*οι πνέοισα uberl.: επιπνενοιοα Ahrens, νόμισμα bedeutet „daa 
Gesetz, die Ordnung".

67.
Cramer Anecd. Paris. IV 61,13 όρκος* οϋδέτερον, οϋ μέμνηται Αλκαίος ·

τον χαλινόν αρχος εση.
Sehr ansprecbend ist Bergk's Vermutung, dass χαλινόν aus χά λ ι ν  

(l#ungeiniechter Wein" nach dem Etym. Magn. 805, 6) verdorben sei.

68.

Harpokration e. v. Teτύφωμαι · . . . αντί τον έμβεβρόντημαι, ei-ω των 
φρενών γέγονα . . . καί γάρ Αλκάΐός φηοι *

Πάμπαν <f ετνφωσ, εχ δ* ε)*ετο φρένας.
δε τυφώς, &κ δε λίγετο uberl.: emendiert von Forson. 69 * * * *

69.
Hephaestio 47 καλούμενον δε Αλκαϊκόν δεκασύλλαβον *

χαί τις Ιπ  ίσχατιαισι βοίχεις
ΙαγατιαΧσιν οϊκεις ΑΡ (οίκεΐς Μ, οϊχοις C). Zura Belege fCir dee Par-

ticipiura οϊκεις wird der Vera angeftihrt bei Cramer Anecd. Oxon. I327t 4.
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70.
Zonaras 8. v. μ ά λ ε ν ρ ο ν ,  το αλενροτ xa i χλεοτασμφ του μ  μάλενρον

μίγδα μά)*ενρον
Vgl. Photios s. ν. Μ άλενρον' το αλενρον. Αλχαΐος (so JBergk for 

das fiberlieferte Αχαιός). Vgl. TbeokritXV 116 ατδεα μίσγοισαι λενχφ  xa r- 
τοϊα μαλενρω.

71.
Commeotar zo Arat, Capiiel II, Ende (heraosgeg. von Iria rte  Reg. 

Bibliothecae Matrit. Codices Graeci p. 239) xa i rod’

ως )j&9/og έκ πατέρων ορωρε
κατά Ahcolor' xai όντως εχοττα τυγχάνει.

*72.
Apollonios de pronom. 60,10 xai xaoa τοΖς ΑιολεχόΖς δε ώς iv  χ α ρ α -  

δ ί ο ε ι  ότεγνώσδη (folgt Sappho 102, sodann:)

εμ αντωι παί&μόσοματ,
εμαντώ Α: ϊμ  αϋτφ btkker.

73.
Apollonios de pronom. 101, 3 α ο ψ ε  ΑίολεΖς'

οτ ασφ* άποΜχμένοις σάως
Αλχαΐος δεντερφ.
άχοίλνμενονς A. Εβ kann οάωσ (= εοάωοε, ίοάωοα) oder οάως als 

Adverb ζα οάος gelesen werden. 74 * * * *

74.
Apollonios de pronom. 106, 6 (ή τεός Αωρtxjj τ§ σός όμωννμεϊ) . . , xai 

χαρ* ΑΙοίενοιν. ΑλχαΖος εν χρώτψ* (folgt Frag. 14)· xaim

οΐΥχο τε περ σώ, *αί περ ατιμίας
δ αυτός χοινώ εϋει.
οΖχψ τε χερ σφ χαίχερ ατιμίας A. Da doch aller Wahrscheinlichkeit 

nach die erete Halfte des Verses in Responsion zu der zweiten steht, so 
bat Bergk mit Recht χαίχερ getrennt ond den bereita von Baft herge- 
stellten Genetiv otxω οώ aufgenommen. Wie er freilich das Nomen οΐχος 
in diesem Zusammenhange erklaren will, ist schwer einzueehen. Fick 
vermotet οίτω. Man konnte aoch an οΤχτω denken, welches nicht nur 
das „Erbarroen", sondern, ebenso wie ελεος, auch den Grand desselber, 
das „bejamraernswurdige Loos" bezeichneu kann.
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Vetus Etymol. Magn. (Miller p. 94) 6. v. δνσί· ... . έοτι δε εϊπεΐν, οτι 
πολλάκις at διάλεκτοι κλίνουοι ταντα, ώς παρά Άλκαίφ *

__ \j _ \j kj είς των δνο/χαδέτ/χαν
Das Etym. Magn. 290, 49 bietet εις τον δνοκαίδεκον,

76.
Etymol. Magn. 639, 31 αυτόν δε τον ονδεις το ουδέτερον δεν  χωρίς 

της ον παραϋεοεως έχομεν παρά Άλκαίω εν τω ενάτω·

γχχί υ’ οιδεν L· δενος γένοιτο.
καί in DPM. Mit Recht weisen Bergk und Ftck jede Anderung des 

iiberlieferten δενδς zuriick.

77.
Apollonius de pronom. 97, 20 τά γάρ (άμμιν κτλ.) παρ' ΑΙολεΰοιν ένεκα 

τής ονντάξεως πολλάκις αποβάλλει το ν δι ευφωνίαν * (folgt Frag. 63, sodann:)

Λ ι  δε ν! αμμι Ζευς τελέσψ νόημα.
Αλκαίος,
τε/Λοοη Α: τελέοη Bekker.

*78.
Apollonius de pronom. 80, 14 (nachdem er εμ αϋται, έμ αντωι als 

Beiepiele der aolischen παράϋεσις der Reflexivpronomina angefuhrt hat)
9 * 9 / %α/Λ εμαχετο το ·

—  ̂ — u νόον ί* εαντω
τιαμπαν άέρρει,

νόω Α: νόον Bast, δ* ίαντω A: gegen die von Ahrens vorgeschlagene 
Lesung δε ΐαντω  fuhrt Bergk triftige Griinde an. Fick vermutet — aller- 
dings im Gegensatze zu dem ausdriickliehen Zeugnisse dee Apollonius —, 
dass δ* t  αϋτω zu lesen sei. Der bereits indogermanische Genetiv f fo  
=  sevo „seiner“ ist im Homer belegt. 79 * * * *

79.
Cramer Anecd. Oxon. I 298, 17 ΛΙολεΤς νάεσσι (so ist fill· viaaoi zu 

lesen nacb dem Etym. Magn. 605, 27, in welchem das Fragment selbst 
fehlt) ·

ΚαπιηΧευαην νόεσοιν
Αλκαίος,
κάπιπλενοειν iiberliefert: κάπιπλενοη Bergk, κάπιπλενην Schneidetoin,
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8 0 .'

Apollonius de pronom. 97, 24 μέ%*ει τε (namlich das v von αμμιν) 
hri του *

αμμιν αθάνατοι &eoi vivuxv
Αλκαίος ro(rq>, xai h i άλ?.ων πλειάνων.
νμμιν A: αμμιν Ahrens, αϋαναχοιο εοινικαν A: αθάνατοι θέοι Her- 

monn.

81.

λ etU9 Etym. Magn. (bei Miller p. 57) ά χ ν ά σ δ η μ ι , ώς παρ' 'Aljxaico'

αχνάσδημι ν.άγ,ως · ουτε γαρ οΐ φίλοι
Im Etymol. Magn. 181» 44 feblt die zweite Halite des Verses: άχ νάσ 

δη μ ι  χ α χ ώ ς  · παρά ΆλκαΙω.

82.

Eustathius 1397, 32 Αλκαίος δέ φησιν εκ πλήρους·

— ν — ν ν νυν ό* ουτος επί'Αρέτει 
yuwrpaig τον ά π  εΐρας ττννανον λί&ον.

Vs. 1 έπιχρέκει East.: έπικρέτει Bergk. — 2 χινήσας Eust.: κιννήσαις 
Fick. τον πείρας Eust.: τον απ' Τρας Bergk, απ' ειρας Fick. Fur πυκινον 
will Bergk πύματον lesen. — Mangelhafter wird das Fragment citiert von 
Eustathius 633, 61 Αλκαίος ουν εκ πλήρους Χφη το χ ι ν ή σ α ς  τον πήρα ς  
π υ χ ι ν ο ν  λ ίθον .

83.

Proclue zu Hesiod Erga 719 (Poetae Minores Graeci, ed. Gaisford, 
III 322) Αλκαίος ·

Βείποις, τά Βέ?*εις, άκούσαις τα v? ον &έ)<εις.
εϊκ' εϊποις uberl.: αΧ χ εΧπης Ahrens Bergk, al Ρείπηις Fick nach 

Hesiod’s Erga 719: εϊ δε κακόν εΧπης, τάχα κ αυτός μεΤζον άκούσαις. — 
Der verstummelte Nachsatz ist verschieden erganzt: (ή κεν) άκούσαις, τά 
χεν ου θέλοις Mein eke, (αυτός) άκούσαις χε, τά κ ου θέλοις Bergk. Den 
Indikativ θέ)*ις mochle ich, da die Glieder in Hesponsion stehen, nicht 
antasten: etwa ή χεν άκούσαις τάχα, τον (=* τά ον) θέλεις. 84 * *

84.

Scbolion zu Aristoph. Aves 1410 (im Rovennas und Venetus iiber- 
liefert) τινες παρά τό *Αλκαίον ·

’ Ορνι&ες τινες οΥό*; coy.ecivco γάς τ  άτεν ττερράτιον 
ηλ&ον πανελοπες π or/.ιλόόερροι ταννσιπτεροι.



187 [Alkaios]

Vs. 1 Die ersten drei Worte fehlen in R. γάρ RV: γας τ Heker. 
άπυπεράτων R. Sehr corrupt wird del* erste Vers citiert im Scliolion zu 
den Thesmopbor. 162 (nur in R erhalten): όρνιϋες τίνες δε ώκεανώ τά σά 
πτερά. — Vs. 2 ηνϋθ)’ R. παναίλοπες ποικιλόδειροι RV : ποικύ.όδερροι 
Schneidewin.

Hepbaestio 66 τδ δε άκατάληκτον (άντισπαστικόν) κα?.ειται Σαπφικόν 
εκκαιδεκασνλλαβον φ το τρίτον δ/.ον Σαπφοϋς γέγραπται, πολλοί δε παι 'Αλ
καίον ασματα'

Νυμφαις, ταίς Αώς ΐξ αίγιόγω φάίσι τετνγμέναις.
αίγιόχον φαισι A: die iibrig. Handsclir. αίγιόγω φαοί.

86.

Herodian Π 933.14 6 .γουν !Αλκαίος κεινόΰεν έστϊν δπου άπεφήνατο αυτό·

αΐ γάρ κ’ άλλο&εν ελ&ψ, δε φοι κψο&εν εμμεναι.
κάλλοΰεν Bergk Pick, ελϋη iiberl. Fiir das verdorbene δε φοι lesen 

6 δέ φη Seidler, ο δε φη Ahrens, τί δε φή Lehrs, τόδε, φαί ( =  φαίη) Bergk.

86 Β.
Scholion zu Φ 319 (in den Scolies Genevoises de F Iliade, publ. par 

,T. Nicole, Genf 1891, tome I 203) χέραδος· Απολλόδωρος το πληϋος των 
ϋαλαττίων και ποταμίων λίϋων, ονς ημείς τρογάλονς' οί δε γεράδια καλοΰσιν 
όντας χειροπληΰεΐς * εστι δε ή λεξις παρα Αλκαίο) *

Α ΐ  δη μάν χεραδος μη βεβάως Ρεργάσιμον λί&ον 
Υ,ίνηις, καί κβ Ρίσως τάν κεφάλαν άργαλίαν tyotg.

„7Venn du einen Steinhlock, den du hehauen willst, nicht m il V o r - 
s i ch t  von dem kleinen Stringer Oil (χεράς) Wsest, dann dilrfte es deinem 
Kopfe hue eqgehen (dann stilrzt dir die Steinmasse au f den K opf)“. — Vs. 1 
οϊδημαν iiberl.: εί δη μάν Nicole. βεβαώς iiberl.: von mir emendiert.
εργάσιμον iiberl. — 2 κινείς και κενϊς ως iiberl.: von mir emendiert. Die 
Vorlage des Scboliasten bot κεν ίσως, und dafiir ist im Dialekte κε Ρίσως 
zu lesen. άργαλέαν όγοι iiberl.: εχεις Nicole. 87

87.
Apollonius de pronom. 80, 17 και ετι ομοίως (scl. εν συνδέσει, nicbt 

iv παραδέσει) παρά τφ  αντφ Αλκαίο) εν έβδομος*

συ δέ σαυτωι το. μαις εση
τομίας όση Bast, σαυτωι iet in σ αντωι «  σοι αϋτωι aufzulosen.
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88.
Apollonius de pronoin. 95, 14 (ή άμών παρά Αωριενοι) . . .  ομοίως 

ΑΙολεΐς. Αλκαίος*

3Ιηδ* όνίαις τοϊς τνέ)χες αμμεων παρέχην.
rot οπλεας νμεων παρεχειν Α: πέλας Hate, αμμεων Giese; παρέχην 

Ahrens. Ausserdem liest Fick άμμέων ,  die schwache Form zn άμμε ίων: 
αμμεων.

89.
Scholion zu <p 71 y.ai Αλκαίος*

Ονδέ τι μννναμενος άλλνι το νόημα [τωμον]
αντί τον προφασιζόμενος, ά)3.αγον άποτρέπων το εαντον νόημα.
In derselben Fassting bei Eustathius 1901, 52. — μννάμενος iiberl.: 

μνννάμενος Fick. Dieses Partieip des Praesens μννάομαι (vgl. μννη „Vor- 
wand, Aueflucht") steht der Bildung nacb den Formen καλήμενος, όρήμενος, 
ηρντήμένος u. a. gleicb. — άλλα Scbol., aV jo East.: oJlvi Stidier. — [τώ- 
μον] von mir erganzt nach το νόημα rώμον bei Sappho 14. — In demselben 
Versmaese sind abgefasst die Sappbo-Fragmente 60, 109.

90 .

Cramer Anecd. Paris. Ill 121, 6 (Scbol. zu ερεψα A  39) . . .  το εΐραφιώ- 
της ιντανϋα γράψαντας * ον γάρ εστι τον ποιητον, άλλ* Αλκαίον*

'Ερραφίων * ον γάρ άναξ [δεινότερος σέ&ειΓ\
[δεινότερος οέ&εν] babe ich hinzugefugt, um das uberlieferte, von alien 

Herausgebern mebr oder weniger gewaltsam geanderte ε ρ ρ α φ ε ώ τ ο ν  
γάρ άναξ  zu schiitzen. Das kurze a des Yokatives elidierten die Aoler, 
vgl. Ψάπερ αδικήει Sappho 140·

91.
Artemidorus όνείρ. II 25 (nur im codex Marcianos V) ταντης (scl. 

τής δρνάς) γάρ τον καρπάν ήοΟιον οι Αρκάδες. και 6 Αλκαίός (Αρχαίος uberl.: 
emendiert von Hciske) φηοιν* '

- " 4ρν.αδες εοοαν βαλανηφαγοι.

92.
Stobaeue Florileg. XCVI 17 (ed. Gaisford III 224) Αλκαίον ποιητον *

Ιάργάλιον πενία ν.άν.ον άσχετον, ά μέγα δόμνας 
?mov άμαχανίαι ονν άδελφίαι,

Vs. 1 άργα/.εον iiberl.: άργάλιον Fick. ά JSergk, ά Fick. δόμνηοι
uberl.: δόμνας F ick , δόμναις JSergk, δάμναι Ahrens. — 2 άμηχανίη ονν 
άδελφεή iiberl.: άδελφίαι Ahrens.



189 [Alkaios]

93.
' Scholion zu Pindar Olymp. I 97 (ed. Bockh p. 37) ’Αλκαίος δε καί 

’Αλκμάν λίϋον φασιν έπαιωρεΊσϋαι τω Ταντάλ.φ· [ό μεν ’Αλκαίος*]

γ&σ&αι περ κεφάλας μέγας, ώ Λίσιμιδα, λί#ος.

Da unmittelbar auf diesen Vers ein Fragment des Alkman folgt 
(eingeleitet mit den Worten 6 δε Ά).κμάν), so hat BUckh δ μεv ’Αλκαίος 
erganzt. — παρ Vrat. Α, παρά Vrat. D und der codex Vindobonensis (ed. 
Tycho Mommsen, Scholia Germani in Pind. Olymp. e cod. Caes. Vindob., 
Kiel 1861): περ Ahrens (=  υπέρ). — μέγας ώας οιμίδα Vrat. Α, μέγας 
ώαισιμίδα V, μέγας . . . αψίδα Vrat. D.

94.
Hephaestio 94 τδ έγκωμιολογικον καλούμενον, οπερ έατίν εκ δακτυλικόν 

πεν&ημψερονς καί Ιαμβικόν τον ιαου, φ κέχρηται μεν καί ’Αλκαίος έν ασματι, 
οϋ ή αρχή *

ύΗ  ρ* ενι Λιννομένη τώ Τνρρακηω 
τάρμενά λάμττρα κέαντ εν μνρσινηωι.

Vs. 1 Wahrscheinlich iet Α ιννομένη ι  τώι  Τ υ ρ ρ α κ ε Ι ω ι  („Sohn des 
Tyrrakoe") zu lesen. — 2 κέατ iiberl.: κέαντ Bergk, κέοντ Seidler. Ein 
Prasens κέαμαι bezeugt Hesych κέαται * κεϊται. μνρσίννοη A (nach Stude- 
mund wahrscheinlicher ale μνραίνηοη), μνρσηννω P (iiber dem η ein <), 
μυροίννω SM, μνραίνω C.

9Γ>.
Hephaestion 14 εάν μέντοι έν rfj τιροτέρρ. ονλλαβή τελικόν ή το άψωνον, 

τής δε δεντέρας αρκτικόν το υγρόν, ονκέτι γίνεται κοινή ανλλαβή, άλλ’ άντικρνς 
μακρά, ώς παρά Άλκαίψ ·

εκ μ ελασας αλγεων.

εκ μ έλάσας Α, έκμελ’ ασας Ρ: μ9 έλασας Bergk. „Du liessest mich 
des Leides gam vergessen“ . έξέλάσας iet der Aorist zu έκ-λά&ω =  εκ-λαν
θάνω „vollig vergessen laesen". 90

90.
Apollonius de pronom. 96, 1 Αίολεΐς ϋμμεων (so Bekker fiir νμεων A). 

’Αλκαίος *

οττινες εσλοι 
νμμεων τε καί αμμεων.

Ve.. 1 οιτινες Α: οττινες Ahrens. έαϋλοί Α: Μαλοι Schneidewiti. —
2 νμεων Α: ύμμέων Bekker.
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97.
Scholion zu Sophokles Oid. Tyr. 153 (ed. Papageorgius p. 171) εκτεταμαι 

φοβέραν φρένα* εκπεπληγμαι, φοβέραν δε την περίφοβον. και ’Αλκαίος·

δε βρόμος εν στήνεσαι φύει φόβερος.

αντί τον περίφοβος.
Uberliefert ist οτήΰεοσι, nichfc στήΰεοι, wie Bergk angibt. βρόμος be- 

zeichnet den Schrei des Hirsche3. Das Metrnm war vielleicht -  J- 
ίλάφω δε βρόμος | hv οτήΰεοσι φύει φόβερος.

98.
Herodian II 941, 15 τό πάρος (wegen der Lange des a angefuhrt).

επί γάρ πάρος ονίάρον ΐΥ^ψαι [y ν ___ ]
Αλκαίος φησι.
Der Vers besteht aus Ionikern, vgl. Fragm. 59. Das uberlieferte 

bil γαρ το πόρος όνεισρόν emendierte Seidler. ίκνεΐται uberl.: Χκνηται 
Ahrens.

99.
Paroemiographi II 765 (ed. Lcutsch-Schnetdewin.)

πάλιν i  νς παρορίννει.
επί τών παρακινούνταν τινά είπεΐν και άκονχα, & ον βούλεται. Αλκαίον 

ή παροιμία.
Cberliefert ist ή und παρορίνει. An anderen Stellen (Diogenian Pa- 

roemiogr. I 318, Apostoline Paroemiogr. Π 705) wird das Spricbwort obne 
den Namen dee Alkaios in der kurzeren Form ,,νς δρίνει" angefuhrt.

100.
Apollonius de pronom. 97, 11  τό re iv τετάρτφ Αλκαίον *

άμμεσιν πεδάορον
παιδα ορον Α: πεδάορον Valckenaer.

101.
Apollonius de pronom. 80, 17 καί h i  όμοίως παρά τφ  αντφ Αλκαίφ 

iv Ιβδόμφ· (folgt Fragm. 87, sodann:)

ολλά σαντω πεδέχων αβας προς πόοιν.

μετεχων Α: πεδέχων Ahrens. Das uberlieferte άβας k&nn nicht als 
ήβας gedeutet werden, da ήβα echtes η hat. £ tw a άβ{ροτάτ)αςΊ



/

102.
Vetus Etymolog. Magn. (Nach A im Index schol.Rost. 1891/92, p. 14) 

8. v. δήω * σημαίνει το ευρίσκω * από τον δέω, δ σημαίνει το ευρίσκω, ον μέμνη- 
ται 'Αλκαίος*

εγώ μεν ον δέω τάδε μαρτν ρέντας.
κατ εκτασιν δήω.
Daseelbe Metrum wie Fragm. 55 und 53. Die Handschrift B und 

das Etym. Magn. 264, 19 uberliefern ταϋτα s ta tt τάδε, ausserdem ist in 
den Handschriften des Etym. Magn. (ausser in V) κ vor ου eingeschoben. — 
μαρτνρευντας uberl.: μαρτίρεντας Alirens.

103.
Harpokration s. v. Σκυϋικαί* είδος τι υποδήματος εϊσιν at Σκνϋικαί· 

και Αλκαίος £ν η'*
vxii Σ/.ν&Γ/χας νπαδησάμενος.

Σκνϋικάς νποδησάμενος uberl.: emendiert von Ahrens.

104.

Heriodian II 941, 28 . .  . μάϋος, Αλκαίος ·

arc πατέρων μά&ος.

191

*10δΑ. Β.
Apollonius de pronom. 95, 16 έπι δέ τής σννάρϋρον

πατέρων άμμων
καί τή εντε/^στέργ *

άμμετέρων άχέων
105Β: αχαιών Α.

112.

Aristides περί ζητορ. 114 (ed. Dindorf II 155) El δέ τινες και άλλοι 
παραβοώντες ρητορικήν ψέγονσι, μάλλον δέ τονϋορνζοντες (και) έκ του ψ ό φ ο υ  
τοξεύοντες κατά Αλκαίον. Wahrscheinlich iet mifc Lobeck ψέφους zu lesen, 
da ein Nomen το ψέφος „das Dunkel" durch Hesycb und das Etymol. 
Magn. bezeugt wird.

121.

Photius s. v. άγωνος κατά σχηματισμόν άντι του άγων . . . οδτως 
Αλκαίος ό /.υρικος πολλάκις έχρήσατο. 128 *

128.
Etym. Magn. 76, 51 άμάνδαλον  ιό αφανές παρά Αλκαίφ.
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124.
Cramer Anecd. Oxon. IV 336. 6 Άρεως b io  Ά ρ ε ν ς -  ενρέ&η δέ παρά 

Άλχαίρ), vgl. East. 518, 35 εστι δη και Ά ρ ε ν ς  εν&εϊα, η τις παρ’ *Ομήρο> 
μεν ονκ εστι, παρά δε Αλκαίο* ενρεάη.

125.
Hesych α ν  ελλά t (so Ahrens fur ανεονίλαι) * άελλαι. παρά Αλκαίω  (so 

ω
Ahrens fur παρά ακλ).

126.
Cramer Anecd· Oxon. I 253. 19 ζηχονμεν ούν και το τ ο ΐ σ δ ε ο σ ι  πώς 

εΐρηται* και άμειτοτ )Αγειν έπεκτασιν τούτο μιμούμενος Αλκαίος φησι * 
τ ώ ν δ ε ω ν .

127.
Eust. 1759, 27 λέγει δε (scl. ΉραχΙείδης) και χρήσιν είναι τον έον  

παρά Αλκαίε/).

130.
Etym. Magn. 377. 19 Έ ρ ρ ε ν τ ί  παρά Άλχαίφ . . .  ή μετοχή ερρεις 

έρρέντος, καί ώς παρά το έϋελονχος έύελοντί, όντως και παρά το Ιρρεττο* 
έρρεντί.

131.
Etym . Magn. 385 ,9  έσννηχεν* Α)·παΐος ε σ υ ν ή κ ε ν .

132.
'  Choeroboscns Scbol. in Tbeodos. I 106 (Grammatici Graeci IV 1 , 

p. 131, 31» το ώ Ε ύ ρ ν δ ά μ α ν  παρά τφ Αλχαίφ μετά τον ν λεγόμενον κατά 
την κλητικήν.

133.
Etym. Magn. 319, 31 Ο έ σ ι ς  ή ποίησις παρά Άλχαίφ.

134.
Cramer Anecd. Paris. I ll 278, 9 οΐόν έστι παρά τφ Αλχαίφ τδ κ ά λ ι ο ν  

άντι τον κάλλιον. 137 * * * * *

137.
Etym. Magn. 613, 33 Κ ί κ ι ς  σημαίνει τον άδελφδν τον Αλκαίον, γίνεται

παρά το χ ί κ υ ς ,  δ σημαίνει την ίσχνν. Κίκις iet nach Tick  Koseform zu
Κίκ·ερμος. Ζα χιχνς  „die Kraft" bemerkt das Etym. Gnd. 322. 5 ed.
Sturt, bei Cramer Anecd. Par. IV 36, 1: 6 δε Αλκαίος, όμοίως Όμήρφ, το
(uberl. τδτ) Ισχνρδν κ ϊ κ ν ν  (uberl. χίχνν) καλεΐ.
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140.
Eust. 1648, 6 και εκ τον κτείνω κ τ α ί ν ω  Δωρικώτερον παρά Ά)^καίω. 

Ein aolisches Prasens κ τ α ί ν ω  wfirde vom schwachen Stamme gebildet 
eein: den Aosgangspunkt konnte der Aorist εκτανον bilden.

142.

Photius (ed. Naber 1420) s. v. μ ε τ ρ  ή oat έπι του άριϋμήσαι* ’Αλκαίος.

144.

Priscian VII 7 (Grammat. Lat. ed. Keil I I 289, uber die Handschriften
e. Sappho 66).

„Alcaeus Νηρη pro Νηρης posuit“.
N6PH pro N6PHC B, nephe pro nephes R. Die meisten der gerin- 

geren Handschriften bieten *NEPE pro NEPEC*.

145.
Herodian H 930, 20 of γάρ περί 4̂Α*αΓον οΓδα λεγουσι τριονλλάβως. 

Vgl. das Citat ans Herodian (Lenz II 777, 14) bei Steph. Byzant. s. v. 
Kaoia . .· εστι γάρ ore μετά την διαίρεσιν εκτασις γίνεται, ό ΐομα ι ,  δ ϊ γ ο ν  
(so RV), άιδα παρ Λίολεϋσιν αντί του οιδα. Von den drei Beispielen passt 
nur όΐομαι: das Verbum οιγω, οϊγνυμι lautete aolisch άΓείγω (vgl. die 
aolische Inschrift 83 33) und οιδα ist schwerlich jemals als ~ v gemessen.

147.

Cramer Anecd. Oxon. I 366, 22 [Όμηρου έπιμερισμοί) * 6 γοϋν Αλκαίος 
μεταχιϋεις τό σίγμα εϊς το ν κατά πλεονασμόν ίτερου γ φησι π ε φ ύ γ γ ω ν .  
Der Indikativ π ε γ ύ γ γ ω ,  welchen Eustathius 1596, 5 aus dem Alkaios 
anfuhrt, ist nur aus dem Particip πεφύγγων erschlossen. Denn ein den 
Formen άνώγω, όλώλω, δεδοίκω, εμέμηκον, έπεπληγον u. a., kypr. άνωγον, 
όμώμοκον (Curtius Verbum II* 24) gleichgebildeter Indikativ mfisste *πε- 
ψυγω oder πεφενγω lauten, vgl. πεφενγοι Φ 609 und att. πέφενγα.

148.
Herodian II 949, 23 π ι έ ζ ω  . . .  προοέϋηκα δε και τάς διαλέκτους, 

έπεϊ παρ Αλκαίφ δ ί χ ω ς  λέγεται, παρά δε Αλκμανι διά τοΰ a. Alkaios ge- 
brauchte nach Herodian also beide Formen, π ι έ ζ ω  und πιάζω.  149

149.

Trypho πάϋη Μξεων XI im Mue. Crit. Cant. I 34 (nachdem fur die 
Aoler, Dorer, Lakonen und Booter der Zusatz von F  vor V o k a l e n  durch 
die Beispiele Fava£, Fiieva belegt ist): άπαξ δε παρ* Αλκαίφ το $ηξις Fρήξ t  ς 
(cod. Gal. ουρηξις) εϊρηται~

Ho f f ma n n ,  Aio grioebisehen Dialekto. II. 13
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150.

Scholion dee Venetus A zu X  68: ρέύη . . . .  ΑΙολεΐς δε το πρόοωπον 
xai φ εδο  μ α λ ί δ  ας τους ευπροσώπους φασί. Nacb Eustath. 1571,43 nannte 
der Komiker Alkaios einen Menscben, der sich stark scbminkte, ε ίδο -  
μ α λ ί δ η ς  (von είδος =  δψις): hier liegt offenbar eine Verwechslung mit 
dem Lyriker Alkaios vor.

151.
Atbenaeus III 75 e Αττικοί μεν οδν αεί τρισνλλάβως, ’Αλκαίος δε »δάκη,  

φηοί, τω ν ο ι χνών* άπό ενϋείας τής οίχνς, ώς οτάχνς στάχυος.

152.

Cramer Anecd. Oxon. I 342, 1 όπδ των είς -ος την τ εμ ένηος  (eel. 
γενικήν) παρα Αλκαίφ δπαξ χρησαμένφ.

153.

Hesycb:
Τετραβαρηων πλίνΒων %ai τάγματα

Αλκαίος, — Die beiden letzten Worte sebeinen verdorben zu -sein.

154.

Hesycb τ ε τ ρ ά δ ω ν  δρνεόν τι. Αλκαίος, B trgk  vergleicht aus Hesych 
τετράων · δρνις π ο ιός, and τετραΐον όρνιϋάριόν τι, Αάχοονες,

155.
East. 1155, 42 (nacb Anfubrung mehrerer Etymologien fur das 

bomerieebe τ ε ί ρ εα )  έφανέρωοε δε, φηοί, το ε Αλκαίος είπών τ ερ εών  δίχα 
του ϊ. Die Aoler sagteu also τέρρος oder mit Aufkebung der Doppel- 
koneonanz τέρος.

156.
Vet. Etymol. Magn. (Ind. schol. Rost., 1890/91 p. 16) β. v. σισνρνας 

και οισύρας4 τα δασέα δέρματα τα τετριχωμένα, καί Αλκαίος δ μελοποιός (6 
μελοποιός fehlt in Β)

ενδυς σίσνρναν,
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ADESPOTA.

46 A.
Hephaestio 27 νπερκατά).ηκτα δε, όσα προς τφ τελείω προσέλαβε μέρος 

ποδός · οΐον επί ιαμβικόν

Ιϊιμ ώτ α τί υσσάν.ω λν$ειοα.

Der dritte Yers einer alcaiscben Strophe, ειμ' ώ ταπνοοάκω λνϋεϊσα 
ASPC, εϊμ ώ άπνσσάλ.ω λνϋεισα Μ: die Lesung πνσοάλω stammt nicht 
erst vom Schreiber des M, sie findet sich auch bei Choeroboscus Ex eg. 
U p. 66 ειμ' ώς από πυσοάλ.ω λν&εΐσα . . .  δ δε λέγει, χοιονχόν εσχι · πορεύομαι 
ώσπερ από πασσάλου λνϋεϊσα. πάσσαλον γάρ φησι χόν πάσαα).ον, und entetand 
dadurch, dass die Psilosie in άπυσσάκω (dor. νσσακος) nicbt verstanden 
wurde. Fur ώτ baben wir vielleicbt ώς zu lesen, da ώχε doriecb war.

Wahrecbeinlich von Sappho verfasst.

47 B.
Etym. M. 420, 40 ήδω, παρά, χό αδω χο άρέσκω ·

Fad ον φίλον, ως νχ βαδψσι,

tJberliefert άδον φίλον, ώς κεν άδησι. JBergk vermatet mit Sylburg 
όδον φίλον δς κεν άδησιν nnd echreibt die Worte — trotz dee κε — dem 
Alkman zo. 51

51. 52.
Hephaestio 86 χεχράμεχρον δε καχαληκχικόν έπιωνικόν (es folgt eine 

genane Analyse) οΓον*

Τόοντος ά ς  Θηβαις παίς άρμάτεοο* όχήμενος.
Μαλις μεν εννη }χτζτον εχοιο hz  ατράκταπ λινόν.

Frag. 51 χεονχος Α, χοιοντος die ubrig. Handscbriften. Θήβας uberl.: 
Θηβαις Ahrens, άρμάχεσσι χήμενος APCM1, άρμάχεοό όχήμενος in Μ ver- 
bessert.

Frag. 52 μάλις ΑΡ, μαλις C. Im Etymol. Magn. 844,1 wird ϊννη nach 
Herodian (Lenz II 302,14) als 8. Pers. Impft. von νώ „ich spinne" erklart. 
άχράκχωι A, άτράκτω PCM.

13*
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53.

Plutarch de garrul. 5 (Moralia ed. Bernardakis III 307) και σκότιει την 
ΑυοΙου πειϋω καί χάριν  κ α κ ε ΐ ν ο ν  γάρ  ί γ ώ  φ α μ ι  Ι οπλοκάμων  Μ οισάν  
εΰ λάχ ε  Tv. Darans lasst sicb heretellen:

Kal y.rjvov γάρ εγω φαμι ΒιοπλοΥχαν 
Μοίσαν ευ )*ελά%ψ — u ν ~  ν

Wichtig 1st das durch den Hiatns φαμι Ιοπλοκάμων geforderte Van. 
Bei Pindar Pyth. I 1 heissen die Maeen allerdings Ιοπλόκαμοι, dagegen 
redet Alkaios (Fragm. 55) die Sappho mit / ’ιόπλοκε an.

%
56 A  B .

Fragment auf einem Papyros des VIII. Jahrh. p. Chr. (heransg. von 
Blass Rhein. Mas. Bd. 35 p.287). Eine Wiederherstellung der Verse ist 
unmdglich, da mancbe von ihnen nicht einmal zur Halfte erhalten eind. 
Ich lasse die einzelnen Worte mit den r i c h t i g  u b e r l i e f e r t e n  aoli- 
echen Accenten folgen:

56 A. 1 δωσψ  2 -ντων μέν τ  εττ- 3 [χ]άλων yH(s7mv 
4 [φί]λοις λντνης τ ί  μ[ε] 5 μ όνειδος 6 οιδησαις ετνι τα 
7 \ΐΛαρδ]ίαν άσαιο1 το γαρ 8 -μον ον*, οντω 9 διάκηται.

56 Β . 1 &νμον 2 -μ ι πάμτναν 3  δύναμαι (n ach

Bergk K o n ju n k t iv ) 4 ας yev fj μοι (n ach  Bergk ας) 5 -σαντι 
)ά μ π ψ  6 [κα]λον πρόσωπον 7 [σν]γχροΐσ&εις.

57.

Apollonins de adverb. 163, 2 άνάλογος γαρ και ή παρ' ΑΙολενσι βαρεία 
τάσις, λέγω δε του

οψι γάρ αρξατο.

58 .
Apollonias de pronom. 97, 4 ΑΙολεΤς ά μ μ ι '

ο -jl αλλά τις άμμι δαίμων.

59 .
Cramer Anecd. Οχ. I ll 240, 1 οί γαρ ΑΙολεΐς λέγουσι πας

7ταις ο χώρος.

6 0 .
Cramer Anecd. Οχοη. I 68, 28 νψος· ίνϋα οί ΑΙολεΐς άναλογώτεροί 

είσιν Τψος λέγοντες καί

Υ,ατ ίιρήλων όρέων·
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61.
Cramer Anecd. Oxon. I 327, 3 ώς γάρ άπδ τον οϊκώ ή μετοχή *καί τις 

επ έσχατίαισιν οίκείς*  (Alkaios Fragm. 69) οντω άπο του όρώ

Ιάλ)? ώ πάντ επορεις ”Λλιε,

έφορεΐς fiber!.: έπόρεις Bergk.

62.
Choeroboscus in Thesaurus Cornc. et Hort. Ad. ed. Aldus p. 268 B, 7 

(Herodian Π 755 Anmerk.) ol Αιολεΐς . . . προσδέσει τον ο ποιονσι την γενι
κήν οΤον ή Σαπφώ τής Σαπφώς, καί ή Λητώ τής Αητώς, και δηλονσιν at 
χρήσεις όντως εχονσαι *

εκ Σάτιφως τόό° άμελγόμενος μέλι τοι φέρω,

το δε εκ Σαπφονς fiberl.: umgestellt von Ahrens, xs folgt auf diesen 
Vers das Sappho-Fragment 48.

63.
Cramer Anecd. Oxon. I 208,13 ίδρώς · τοντο παρά ΑΙολευσιν ϋηλνκώς 

λέγεται . . . εϊτα ή γενική

βίδρως άμφοτέρα.
tjberliefert ίδρώς.

64.
Hesych πασσυριον άντ'ι τον πασσνδίην ΑΙολεΐς· τδ  παοσύρ ιον  ή μ ώ ν  

απάντων  γένος.  Der Vers lautete vermutlich

To ττάσσνρτον απάντων γένος άμμέων
πάσσνρτον Meineke.

65.
Etym. Magn. 574, 65 (nur in MV) μανίην (μανΐην Meister) αντί τοΰ 

ζητεϊν · έκ τον μαίω τδ ζητώ . . . καί ώσπερ τδ κλαΐειν ΑΙολικώς διήρηται

κλαΐην δάκρυ
ΑΙολικώς feblfc in Μ, διήρηται και γίνεται κλαΐειν δάκρνσιν V.

#
66.

Etym. Magn. 587, 12 μ έ τ ε ρ ρ α ·  τοντο τδ πά&ος τής Αίολικής έατϊ 
διαλέκτου, οΐον

αΐτιάο τά μέτερρα

Sehr ansprechend vermutet Ahrens αΧτη άϊν.
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67.

Apollonius de adverb. 153, 13 βαρννεται και δσα Ικ μεταλήψεώς έστι 
τών είς-ϋεν, δπερ έστι παρ’ ΑΙολεναι και Αωριενσι . . . δπισ&εν δπισϋα *

6 δ* ίξνπισ&α ν.αστά&εις.

72.

Choeroboscus Schol. 248, 27 (bei Herodian Π 281) καί τb πός ,  οϊον

ώς τΐός Ιχει μαινομένοιαιν.
πδς χειμαινομένοισι Etym. Magn. 635, 22 and Choerob. Scbol. 182, 34. 

Der aoliscbe Ursprung dee Verses iat zweifelhaft.

73.

Vetus Etym. Magn. (Miller p. 249) πόκτος *

i t .  -L. \j π ά ν τ ε ς  φ α ν ρ ο τ ε ρ ο ι ς  φ έ ρ ο ν  

π ό κ ε ο ι ς  . . ·
παρά τb πόκας πόκτος.
πόκτοισι φέρον iiberl.: von mir umgeetellt.

74.

Heaych τ ν ό ε  (τνδαι uberl.)* έντανδα· ΑΙολεϊς. χυδαν  κολών αν* 
Τννδαριδάν χόλωναν. Die letzteren beiden Worte sind wohl nur eine 
miaslangene Deatang dee Fragmentee, Welches lantete χνδ’ άν κολ ώ νav 
(dv =  dvd), oder ricbtiger im Dialekte:

Τνϊό’ ον γ,ολώναν — u ^ ^ — 75

75.
Etym. Magn. 199, 52 fj από τον βλήμι, δ δεύτερος αόριστος έβλην, οΤον· 

Πό&εν δε τώλχος έυπετες [jl] εβλης; 
δλ ώλκδς uberl.: von mir emendiert (τώλκος =  xb έλκος).
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ΤΗΕΟΚΒΓΓ,
drei aeolische Idyllen.

H a n d s c h r if te n :

k : Ambrosianus 222 (saec. X III), bei Ahrens und Ziegler k.
C: Ambrosianus 75 (saec. XV), bei Ahrens und Ziegler c. 
h : Vaticanus 913 (saec. ΧΠΙ), bei Ahrens 6 ., bei Ziegler h.
d: Parisinus 2726 (saec. XIV), bei Ahrens D.
b : Parisinus 2721 (saec. XVI), bei Ahrens B.
p: eine Handschriffc des Portus, aus welcher Casaubonns Notae

ad Diog. Laert (ed. Hiibner p. 45) die Verse 26—40 des 
Idylles 29 herausgab.

A: alle Handschriften. —
Im Vaticanus 1311 (saec. XV), von Ahrens und Ziegler mit 

1 1  bezeichnet, sind die aolischen Idylle aus h abgeschrieben, und 
zwar liederlich. h und 1 1  enthalten von Idyll 29 nur die ersten 8  

Verse; ferner ist eine Reihe von Fehlern auf h und 1 1  beschrankt 
(z. B. ημών 28g statt εμδν, αυτοεντει 2813 , πρινα- 28ιβ statt Τρινα 
ερεω δέ κέαν 29 a). Wie fliichtig der Abschreiber des 11
seine Arbeit machte, beweisen die zahlreichen Verderbnisse, welche 
sich nur bei ihm finden (z. B. Αθηναίας 28ι, οίκοφελιας 28s, 
ημάρτη 28s, )'άρ fehlt 28δ, ανδρείαν 28ίο, δδσασα ώψρονες 28i4, 
ημετέρας 28ιβ, πο)Χ  d” aaorpa 28ΐ9, μη)*α τον 28ai, τώ ποοει- 
δώνος 28*4, ψρονών 29 a u. a. m.). Da 1 1  nirgends eine selb- 
standige Lesart enthalt, so ist ολόχω 2 8 9  nicht als Variante, son- 
dern als Pehler zu betrachten.

A lte  A u sg ab en :
Junt.: Editio Juntina, Florenz, 1515.
Call.: Editio Calliergi, Rom, 1516.

Beide enthalten nur Idyll 28 und 29, vs. 1—25.

28.

Π λ α κ ά τ α .
D axvymq, ω φιλεριΧ  αλα/.ότα, δώρον ’Λΰανάας 
γύναιξιν, νδος οίν.ωφελίας αισιν £πόβολος, 
&ερσεισ* αμμιν νμαρτη ποΚιν εις Νηλεος άγλααν.
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οτνττα Κνπριδος Igor καλάμω yλώρον νπάτεάλω.
5 τνΊδε γάρ ττλ^ον ενάνεμον αίτημε&α παρ / /Ιος, 

οττηιος ξεννον εμον τέρψομ ίδιον /ΛντιφύΑγβομαι,
Νικίαν Χαρίτων Ιμμεροφώνιον, ϊερον φντον, 
καί σε τάν ε)Μραντος ττολνμόγβω γεγενημέναν 
δώρον Νικία ας είς άλ&χω χερρας όττάσσομεν,

10 σ ίτ τα ποΏχι μεν ερ·/ ίκτελάσεις ανδρείοις ττετζλ^ις, 
ττόλλχι δ* οΐα γυναίκες φορέοισ* υδάτινα βράκη. 
δίς γάρ μάτερες άρνων μα)Ακοις έν βότανα ττόκοις 
ττίξαιντ αντοετει, Θενγενιδος εννενά ενσψίρω · 
όντως άννσίεργος, ψιλεει δ' όσσα σαόφρονες.

15 ον γάρ εις άκίρας ον δ* ες άεργω κεν εβολλόμαν 
οπασσαί σε δόμοις άμμετερας εσσαν άτζν χρόνος, 
καί γάρ τοι ττατρις, αν ώξ *Εφνρας κτίσσε ττοτ *Λρχίας 
νάσω Τρινακίας μυελόν, άνδρων δοκίμων ηόλιν. 
νυν μάν οίκον εγοισ άνερος, ός πόλΊΪ εδάη σοφά 

20 άν&ρώποισι νόσοι ς φάρμακα λνγραις άπαλάλκεμεν,' 
οικήσεις κατά Μ ίλη το ν  εράνναν πεδ' ’Ιαδνων 
ως εναλάκατος Θείγενις εν δαμότισιν πελη, 
καί οΐ μνάστιν άει τώ φύ/χοίδω ηαρεχης ξένιο, 
κηνο γάρ τις ερει τώττος ίδιον σ '  ,,η μεγάλα χάρις 

25 ,,δώρω συν όλίγω· τζάντα δε τίματα τα τταρ φίλων11,

H a n d s c h r i f t e n :  chd. Diejenigen Worte, welche mit dem aolischen 
Accente und der Psilosis uberliefert sind, werden in der adnotatio critica 
besonders aufgefuhrt. Wenn eine dnrcb das Metrum oder den Dialekt 
geforderte Form auch nur in e i n e r  Handschrift rich tig steht, so ver- 
zichte ich darauf, die Fehler der iibrigen Handschriften als „variae
lectiones“ anzufiihren. Iota eubscriptnm ist uberliefert in Vers 10 12 25.

€

Vs. 1 γλαύκας hd, γλαύκας C. — 2 γύναιξιν d, γνναιξι Ch. — 8 ΰαρ- 
οοιο C, ϋαρσοΤο h, ϋαροεtJ  d. νμάρτη d , όμάρτη Ch. ες A. νείλεο eh, 
νείλεω d : Νήλεος Fick. — 4 Toov ed. χλωρόν A. νπακάλ,ω hd, νπ’ άπάλω 
C: νκ&πάλω ist in vnal άπάλω aufzulosen. Fick best νπαππάλω. — 5 τν 
δε A. — 6 δπως eh» ξεΐνον A. χάντιφιλήοω A: χάνχιφιλήαομαι Jutit.

ο ω
Call. — 7 ίμεροφόνων ch, ΐμερωφονων d. — 9 Der Vaticanus 1 1  (s. Vor- 
bemerk.) bietet bier όλόχω. χάρρας d, χερρας Junt. Call., χείρας Ch. — 
10 π άλλα d. — 11 κόλλα und γυναίκες d. — 12 δρνων d. — 13 αντ6 ετει d, 
avxohei C, αντοετει Junt. Call., αντοέντει h : αντοενει Bergk Ahrens, θεν- 
γενιδος A: Θενγενιδος */ Junt. Call, m-rx' d , εν εκ' h , £νεχ' C. — 15 la- 
αχίρας d, είς axlρας Junt. Call., είς άχίρρας Ch. Ιβολλάμαν A. — 16 άτπά- 
οαι οε d Junt. Call., όχπάσαοαίσε h, όππάοαίοε mit oa am Kande C. άμμε
τερας d , άμετέρας Ch. άκν d, άπό ch. — 17 ti C, cot hd. πάτρις d.
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ανωςεψνρας d , άνώξε φνρας Ch. — IS μυελόν Α, ανδρων d. — 19 εχοις 
d, εχεις ch. σόφα d. — 21 εράνναν Α. μετ* Α, πεό' Ahrens. — 22 Θεν- 
γενις Α. πελη d, πέλει Ch. — 23 φιλαοίδω Α. — 24 κείνο h d , κείνος C. 
ερει h , ερει C. jPick Odyssee 22 verrautet κή γάρ τις ερέει „denn dort 
wird mancher das Wort aussprechen." — 2δ τίματα Α. φίλω h.

29.

ΤίαιδίΥΜ  Λ ί ο λ ί Υ α .
Οίνος, ω φίλε παϊ, λέγεται κ α ί άλά&εα·

Υ.άμμε χρη μεΰνοντας άλό&εας εμμεναι.
Υ.αγω μέν τά φρένων έρέω ν.έατ εν μνχω.
Ουτ. όλας φ ύΛ ψ  μ ε^έλεισΧ  άπύ Υ.αρδίας,

5 γινώσν.ω * τδ γάρ αΐμισν τάς ζοΐας εχω 
ζά τάν σαν Ιδέαν· τό d i λοϊπον άπώλετο. 
νχοτα μέν συ Ιϊέλεις, μα/Αρεσσιν ϊσαν άγω 
άμέραν * οτα d’ o v y  έ&έλεις τ ύ ,  μόλ* εν σ/,ότω. 
7ζώς ταντ άρμενά, τον φιλέοντ ονίαις δίδων; 

10  άλ)έ αί μοί τι πί&οιο νέος προγενεστέρω, 
τω γ.ε λωϊον αυτός εχων εμ5 έπαινέσαις. 
ποίησαι ‘/.αλίαν ΐαν έν ενι δενδρίω, 
όππα μηδέν ά?τείξεται άγριον όρπετον. 
νυν δέ τώδε μέν αματος άλλον εχεις Υ.λάδον,

Ιο  άλλον ο αυριον, εξ ατερω ο ατερον ματης ·

/.αί Υ.έν σευ το γάλον τις Ι'δων ρέ&ος αΐνέσαι, 
τώ δ> ευΰνς πλέον η τριέτης εγένεν φίλος 
τον πρώτον δέ φίλεντα τρίταιον εθ^ηΥαο. 
ανδρων των νπερανορέων δο/Αεις πνέην.

20 φίλη d \  άς Υ.ε ζόης, τον νμοιον εχην άϊ. 
αί γάρ ώδε πόης, άγα&ος μέν ά/.ούσεαι 
έξ αστών * 6 δέ τοί κ* ”Ερος ον χαλέπως εχοι, 
ος ανδρων φρένας εν μ αρ έως υπαδάμναται 
γάμε μαλίϊαγ.ον εξεπόνασε σιδαρίω.

2δ άλλα περ άπάλω στόματός σε πεδέρχομαι 
ομνάσ&ην, οτιt πέρρνσιν ησ$α νεώτερος, 
γιατί γηραλέοι πέλομεν, πριν άπύπτνσαι 
Υ.αΙ ρνσσοι, νεότατα d’ εχην παλινάγρετον 
ουκ εστΓ πτέρυγας γάρ έπομμαδίαις φάρη,

30 ΥΜμμες βαρδντεροι τά ποτημενα συλλαβήν.



[Theokrit] 2 0 2

31 ταυτα χρη νοέοντα π έλψ  ποτιμώτερον 
ν/χί μοι τωραμένω συνέραν άόόλως σέ&εν, 
οππως, avr/xt τάν γέννν ανδρείαν εχης, 
άλϊχύ&ισι πεψομε#* 5ίγιΏΛϊοι φίλοι.

35 αί δε ταυτα φερην άνέμοισιν επιτροπήν  
εν &νμω δε ?χγης ,,τί με δαιμδνι ενόχλτίς((; 
νυν μεν 7Μΐτι τα χρυσία μα λ ενεχεν σέ&εν 
βαίην υμι φυλα/.ον νεν.υων ττεδά Κέρβερον, 
τότα ό’ ουδέ νΑλεντος επ  αιλεΐαις ραις 

40 7ΐρομό)χημί κε ττανσάμενος γα)*έττω τνό&ω.

H a n d s c h r  i f t e n :  Das ganze Gedicht ist uberliefert in k c d b , die 
ersten 8 Verse in h ; die Verse 26—40 sind zuerst nncb p herausgegeben. 
Fur die Gestaltung des Textes gelten die einleitenden Bemerkungen zum 
Apparate des vorigen Gedichtes. Iota subscr. ist uberl. in V. 3 8 10 12 (kc) 36.

Vs. 2 χαμμες A . — 3 χήγώ A . — 4 άχόλας (uber dem ax ein ovx) C, 
άχόλας h , ονχ δλας kdb. γιλέειν μ* ε&έλησϋ' από Α: εϋε)^ιαϋ·* Ahrens. — 
5 αμισν Α. ζωΐας A (in d verbessert), ζοΐας Junt. Call. — 7 x ώχαν k  
(von zweiter Hand in % ώταν geandert), χ ώταν die ubrig. Handschr.: χώτa 
Ahrens, ϋίλης d Call., ϋίλης kcb, ϋέ)^ις Junt. Ahrens. — 8 Sxa Α. εϋέλης 
k c d b , ίϋίλεις h. — 9 xavx άρμενά e , χανϋ* άρμενα die iibr. Handschr. 
άνίαις A . δίδων d, δίδων (iiber dem v ein σ) d*C, δίδως k . — 10 ει A · — 
11 χώ kcd . xai Α: χεν Junt., χε Hermann. — 12 nοίησον k d b ,' nοιήσαι 
(uber αί ein ον) c , ηοίηααι Junt. Call, μίαν είν A . — 13 δπηη d3 Junt. Call., 
δηηη C, δηη kd*b. άψίξεχαι k d b , άηίξεχαι C. δρπεχον d Junt. , δρπεχον 
(uber dem δρ ein ε) C, ερπετον k b  Call. — 15 ίχερω b* εχερον Α. μάχη 
Oder μάχης k , μάϋης C, μάχης Junt. Call, μάχa d b : lies μάχης „du geb8t“. — 
16 xai χέν αεν Α: μεν lirunck. — 17 τώδ* k d  Junt. Call., χφ b% C. — 18 
ηρώχον c , ηραχον k d b . φιλεννχα und ϊϋηχας A . — 19 Ahrens vermutet 
δνδρων χών υπέρ άνορέαν, liergk δοχίμοις. ηνείειν k d b , ηνίειν C. — 20 
αϊοχε C, ας χε Junt., ώσχε k  Call., ώοχε db. -οης (am Bande ζάης) C,

η
ζάης b 1 Junt., ζώης k d b 3 Call, ίχειν C, εχretv kdb. άεί A. — 21 

η
ηόης d, ηόεις C, ηοής kb . — 23 Inοδάμναχαι A. — 24 χήμε Α, μάλϋαχον C. 
ίξεηοησε (iiber dem o ein t) C, ίξεηοίησε k d ’b 1, ίξεηόνααε Junt. Call, oiba- 
ρΐον C, οιδάριον k d b . — 25 περί Α. άηάλω k ,  άηά).ω b. στόμαχος Q. — 
26 ηερρνοιν k ,  ηερναιν die ubrig. Handschr. — 27 χώχι Α. ηελομες A: 
die Endung -μες war dorisch, niclit aolisch. άηόηχνσαι A. — 28 $vaooi 
k d p , βνσοι eb. εχειν A. — 29 Inωμαδίας k dbp , in' άμμααίαις C: ίηομμα· 
btaig Fick. φόρη (iiber dem 6 ein ε) C, ψάρει k d b , φόρεt p. — 30 βραδύ·

, ei *χεροι Α. ανλλάβην c, ανλλαβειν die iibrig. Handschr. — 31 ηίλειν Α, ηροχι· 
μόχερον C. — 33 δηως Α. ϊχης Cp, έχεις kdb. — 34 ΆχύΧηϊοι dp, Άχιλήϊοι

οι
kcb . — 35 γε binter χαϋχα Α. φέρειν A. ini χρόηις C, ίηιχρόηοις k d 1̂ ,  
ίηιτρίηοις d3b3, ίηιχρίηεις p. — 36 λίγης C, λέγεις, die ubrig. Handschr.
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Μχλης C, ενοχλείς die ubr. 
κηπειτα kebd, κ ήπι τα ρ.

Handschr. * 
χρνσεα A

• 37 νυν μεν δη kdbp , νυν μεν C· 
— 39 τόκα und καλενντος Α.

30.

Π α ιδ ικ ά  Α ιο λ ικ ά ,
*Λαι τώ γαϊΛπω καινομόρω τώδε νοσήματος*
Τετόρταιος έχει παϊδος έρος μήνα [με'] δεύτερον 
κάλω μεν μετρίως, α ΐΧ  θ7ΐοσον τώ παιδί περιέχει, 
τας γας τούτο χάρις* ταϊς δέ παραύαις γλνκν μειδιά,

5 καί νυν μεν το κάκον ταϊς μεν εχει, ταις ο’ου. 
τάχα δ* ον δ* όσον νπνω 'πιτύχην έσσετ ερωΐα * 
έχθες γάρ παρίων έδρακε λεπτά με δι όφρύων, 
αΐδέσθεις προσίδην άντιος, ηρενθετο δέ χρόα· 
εμεθεν δέ πλέον τάς κραδίας ώρος ίδράξατο *

10 είς οίκον άπέβαν έλκος εχων και το yy _  w 
πολλά <3* εΙσκα'/Jaaig θνμον εμαύτω διελεξάμαν 
,,τί δητ άντε πόης; άλοσννας τ ί έσχατον έσσεται; 
,,λενκαις ονκ έπνσΟης 0* ότι φόρης έν κροτάφοις τρίχας; 
,,ωρα τοι φρονέην, μη \ονκ]ί νέος τάν Ιδέαν πέλη.

15 ,,πάντ έρδ' οσσαπερ οι των έτέων άρτι γεγεύμενοι.
,,καί μάν άλλο σε λάθει * το δ* άρ> ης λώϊον έμμεναι 
,,ξέννον των χαλέπων παϊδος εραν — u u — ο ^
,,τώ μέν γάρ βίος ερπε ρο> Υσα γόννοις έλάφω θόας, 
,,αλλάσσει 8  άτέρα ποντοπόρην ανριον αμέραν,

20 ,,ονδ* αύτω γλνκέρας άνθεμον άβας πεδ* υμαλίκω 
,,μένει * τώ d* ο πόθος καί τον έσω μυελόν έσθίει 
,,ομμιμνασκομένω* πόλλα d* όρη νύκτος ενύπνια 
,,παύσασθαι δ* ενιαυτός ού χαλεπαι ούκί u _  ^

Ύαυτα κάτερα πόλλα προς εμον θυμόν έμεμιβάμαν, 
25 ο δέ τοντ εφατ * ,*Οττις δοκίμοι τον δολομάχανον

,,νικασειν ερον, οοτος δοκίμοι τάς υπέρ άμμ ν —
,,εύρην βραϊδίως αστέρας 07επόσσακιν έννεα,
,,καί νυν, είτε θέλω, χρη με μάκρον σχόντα τον αμφενα 
,,ελκην τον ζυγόν, είτ ονκ έθέλω* ταυτα γάρ, ώγαθε,

30 ,,βόλλεται θέος, ός καί Λίος έσφαλε μέγαν νόον 
,,καντας Κντερογενηας* εμε μάν, ψύλλον έπάμερον, 
,,σμίκρας δ ευ δ μεν ον αύρας 6 μέλλων αικα φορει.
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Einzige Handschrift c. Dieselbe setzt stets die gemeingriechiecben 
Accente und den Spiritus asper. Im Texte habe ich mit steilen Typen 
diejenigen uberlieferten Lesarten wiedergegeben, welche noch der Emen
dation bedurfen. Iota subscr. ist nur in εχόης V. 12 uberliefert.

Vs. 1 Καί C *. ωιαι Bergk, aiaX ThFritzsche. — 2 παΐδα ερως μήνα δεύ
τερον C: .~ταΐόος Bcrgk, ερος I IFritzsche, με hinzugefugt von Bergk. — Vers 5 
steht in e vor dem Verse 4: umgestellt von ThFritzsche. — 4 παραν?Μ.ις und 
μειδίαμα C: verbessert von Bergk. — 7 λεπτα μελιφρνγων C: δι* δφρύων 
Bergk. — 8 ποτίδην c: der Dialekt verlangt τιροσ-, vgl. V. 24. — 9 καρδινί 
σωρός C: κραδίας ώρος (— δ ερος) Ahrens. — 11 εις καλεσαα "δνμόν εμαντον 
διελνξε C: καλεσαις und εμαντω fordert der Dialekt, διελεξάμαν Bergk. — 
12 τί δή ταντ* επό^ς C : verbess. von Kraushaar. εσεται C. — 13 )εύκας C. 
Sebr ansprecbend ist die von Ahrens vorgeschlagene Vermutung επ-ύϋησύ' 
„du bedenkst" von einem aol. *ίχ-νϋημι =  επ-ο&έω, vgl. homer, ο&ομαι und 
Hesych’s δϋη· φροντίς, όϋέων φροντίζων, όϋενει· φροντίζει, οϋεσαν* εχεστρά- 
φησαν. φόροις C: φόρης Ahrens, φορείς Bergk. τρία C: τρίχας Fritzsche. — 
14 φρονίσιν μή . . .  ινέος C: φρονέειν μή οντι Bergk. — 15 άρτια β: άρτι Bergk. 
— 16 άλλος i /.άϋειτο δ* άρης C: a)J.o σε )Αϋει Ahrens, το δ' άρ* ής Bergk. — 
17 ξεΐνον C. — 18 ρωισαγόνοις C: ισα γάννοις Ahrens. Davor etwa ερπει ώς.

τ
ϋοαΐς C: ϋοάς Bergk. — 19 δλάσει C: άλ/Ασοει Kreussler. έτερα Q. — 20 άν C:

κ
αντφ Bergk. πεδιμαΐ.ικώ C. — 21 μιελόν C. — 23 ονχι C. — 24 χ* άτερα 
und .τοτ* εμόν e. — 25 εφτ άτις δοκέι μοι C: δοκίμοι Bergk. — 26 δοκεΐ 
μοι c. Bergk vermutet τοϊς υπέρ άμμεων. — 27 ενρεϊν βραδίως C: βραΐ- 
δίως Bergk. όπ.-τοσάκινν tw  bvia  C: verbess. von Bticheler. — 28 εχοντα C: 
σχόντα Bergk. — 29 ε).κειν und ώ γα ϋέος C: ώγαϋέ Fritzsche. — 30 βού
λεται ϋέοσοα C. — 31 φίλον C: φύλλον Fritzsche.

IV. Johannes Grammaticus,
d r e i  C o m p e n d i e n  π ε ρ ί  Λ ίο λ ίδ ο ς .

Von den Arbeiten der alexandrinischen Dialektologen, welche 
die vier wichtigsten Dialekte, die Λιολίς Jwglg 'ΐάς und 'ΛτΒίς, 
im Zusammenhange darstellten, ist keine einzige erhalten. Nur 
drei kleine Ausziige aus ihnen besitzen wir: sie werden dem 
J o h a n n n e s  G ra m m a tic u s  zugeschrieben, dessen Bliitezeit in 
den Anfang des 6. Jahrh. n. Chr. fallt. Da die tjberlieferung
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Idieser drei Compendien, was den Abschnitt περί Λίολίόος anbe- 
trifft, sowohl von Volhmann Quaestionum de dialecto Aeoliea 
capita II, 1879, als auch von Meister Dialekte I  26—31 zum 
Teil unrichtig dargestellt und beurteilt ist, so schicke ich dem 
Texte einige einleitende Bemerkungen voraus.

Compendium I.

Dieses Compendium ist uns uberliefert 1) in einem codex 
Leidensis, abgednickt in der Ausgabe des Gregorius Corinthius 
von H. Schaefer S. 625—641, 2) unter dem Namen des Jo 
hannes Grammaticus in dem Sammelwerke Thesaurus Cornu copiae 
et Horti Adonidis p. 236A, welches in erster Auflage 1496 bei 
Aldus erschien, 3) endlich in einem codex Vaticanus, abgedruckt 
in der Ausgabe des Gregorius Corinthius von //. Schafer
S. 685—700. In  der letzteren Handschrift stelit das Compendium 
freilich nicht als Ganzes, sondern zerteilt und eingeschachtelt in 
das weiter unten zu besprechende Compendium II.

Das Verhaltnis der drei Quellen zu einander ist einfach zu 
bestimmen. Dem Archetypus entstammt der Leidensis (A) und 
dasjenige Exemplar (B), aus welchem der Text des Thesau- 
ms (a) und der des Vaticanus (b) abgeschrieben ist. Dass a und 
b auf eine gemeinsame Quelle zuriickgehen, welche A nicht be- 
nutzt hat, wird dadurch erwiesen, dass sie eine Reihe gemeinsamer 
Fehler (§ 3 πληϋνντί'/,οϊς fehlt, § 5 ώ statt v, § 12 προστιϋεναι 
statt προστι&έασί) § 14 ωμοιον statt νμοιον und ώ statt v, § 19 
vxixct statt Ttzxcty § 20 βωλψ  statt βίολάν) und mehrere gleicli- 
gefasste Paragraphen enthalten (z. B. §§ 2, 7, 9, 11, 15, 19).

Der Text A ist bei weitem der beste und deshalb im allge- 
meinen von mir zu Grunde gelegt. Fliichtig ist b geschrieben: 
zwei Paragi’aphen fehlen ihm ganz (§§ 1, 13), andere sind arg 
entstellt (§§ 4, 8, 12, 14, 15, 17, 20). Selten nur bietet b gegen- 
iiber a die bessere Fassung (§ 2, 11, 18, 20). Diejenigen Be
merkungen, welche b in den Paragraphen 14, 15, 17, 20 vor A 
und a voraus hat, sind freie Zusatze.

Der Archetypus, welchem A und B entstammen, hatte bereits 
einige Fehler, so § 4 τον v statt του δΰ, § 8 των statt τινών, 
in § 11 fehlte βαρυτόνων und in § 14 πληΌ'υντικόΐς.
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Π ε ρ ί  Λ ίο λ ίδ ο ς .
§ 1. Λίο)2ς δε έστι διά/^κτος, I  κέχρηνται Λίολείς. 

δε /άγεται a  | der ganze Artikel fehit in b.

§ 2. ”Ιδιον δε έστιν αυτής επ ί βαρυτόνων τάς οξύτονους λέξεις 
καταστρέφειν.

αντοΐς Α, ίδιον δέ αυτής a , ίδιον τούτων το b | έπι βαρυτόνων fehit 
in Β, όξυτόνους fehit in Α | άναστρέφειν a.

§ 3. Καί τισιν όνόμασι θηλιr/,οϊς πληθυντικούς αιτιατικής τττώ- 
οεως το ι προστιθέναι. 

πληθυντιχοΐς fehit in Β | προστί&εται Α.

§ 4. Καί ποτέ αντί του ου τψ ω χρησθαι.
άντι του υ ΑΒ | το ι χρήσ&αι b.

§ 5. Καί αντί τον ο τψ υ.
τφ ω a , το ω b : vgl. unten § 14.

§ 6. Καί τα άρχόμενα από φωνήεντος ψιλώς εκφέρειν.

§ 7. Καί αντί της ει διφθόγγου το η τάσσεσθαι. 
τάττειν Β .

§ 8. Καί προατιθέναι επ ί τινων Μξεων τψ ρ το β. 
έπι των Μξεων A a , προτιϋέναι Ατι έλξεων b.

§ 9. Ιάντί δέ των δυο μμ δύο π π  παρα)*αμβάνειν. 
άντι δε δύο μμ Α, άντι του β μμ b | λαμβάνειν Β .

§ 10. *Εστί δέ εναντία rfj Λωρίδι.
Dieser Artikel nur in A .

§ 11. 'Ε π ί μεν ουν βαρυτόνων τάς όξντόνονς λέξεις καταστρέ- 
φουσιν, όταν λέγωσιν αντί του ποταμός ποταμος, καί 
αντί τον κα?*ος κα).ος, καί αντί τον σοφός σόφος. 

έπει μεν ουν τάς λέξεις χαταστρέφουσι A (zu emendieren nach § 2), 
χαι τάς μεν ουν όξυτ όνους λέξεις χαταστρέφουσι b , xai τάς λέξεις μεν άντι- 
στρέψου σι (lies άναστρέφουσι nach § 2) τάς όξυτ όνους a  | το ποταμος πόταμος 
λέγοντες χαι τό χαλ.ός χόλος χαι το σοφάς σόφος Β  (die letzten vier Worte 
fehlen in a ).

§ 12. Τισί δέ όνόμασι θηλνκοϊς πληθυντικοίς αιτιατικής πτώ
σεως τό ι προστιθέασιν, όταν λέγωσιν αντί του καλάς 
καλαίς καί αντί τον σοφάς σοφαίς. 

πληθνντιχοις fehit in Α Β , ist aber nach § 8 hinzuzufugen | άντι alu- 
ατιχής b | προστιϋέναι Β | όταν λέγωσιν A a , λέγοντες (hinter χαλεΐς) b | χαλεΐς 
und σοφεις b , χαλαΐς und σοφαΐς A a .
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§13 . Ποτέ δέ αντί τον ον τψ ω χρώνται * Μγονσι γάρ αντί τον 
Μουσαι Μώσαι, καί λείπωσαι αντί τον λείπουσαι.

’Αντί δε τον ν το ο>, όταν /*εγωοι λειπώοαι αντί τον λειπονοαι, καί ίδώ- 
οαι αντί τον ίδοϋοαι, και λαλώοαι αντί τον λαλονσαι Si, in b ist der ganze 
Artikel ausgelassen j λειπώοαι und fauiovoai hat auch A .

§ 14. *Λντί δέ τον ο τφ ν χρώνται, όταν λέγωσιν νμοιον αντί 
τον ομοιον, καί στνμα αντί τον στόμα, καί επ ί άλλων 
τινών ομοίων.

Αντί τον ο A  I τφ ω Β | λΑγονσιν b | der Artikel scliliesst in a  mit 
ώμοιον αντί τον ομοιον, in b mit το ομοιον ώμοιον και το "Ολνμπος "Ώλνμπος.

§ 15. Τά δέ άρχόμενα από φωνήεντος ιριλώς έκφέρουσι, λέγοντες 
εσπέραν, δέον δααννειν τ ψ  προφοράν.

ερχόμενα und hernach δέον δε οννειν Α | φωνηέντων Α | έκφέρειν b | 
das Folgende lautete in Β : όταν το ημέρα  φιλώοι (ψιλονσι b) και το άλ ιος  
(so ist wohl zu leeen statt άλλιος a ,  άγιος b) και ν μ ε ΐ ς  {ημείς b). Da- 
hinter fiigt b noch hinzu: ωσαύτως και πάντα τα άπο φωνήεντος άρχόμενα.

§ 16. Και αντί της ει διφθόγγου το η τάσσονσι, Κνΰέρηαν 
γάρ )*έγονσιν αντί τον Κν&έρειαν καί ελ$ ψ  αντί του 
ελ&εϊν.

Κνϋέριαν statt Κνϋέρηαν A I der Fassung von Β  kommt a  am nachsten: 
αντί δε τής ει διφϋόγγον τφ η χρώνται * αντί τον Κνϋέρειαν Κνϋέρηαν λέγονοι 
και αντί τον μαϋεΐν και έλϋεΐν μαϋήν και ελϋήν | Freier ist der W ortlaut 
in b : αντί τής ει διφΰόγγον το η , το κιϋαίρειαν κιϋαίρηαν γράφοντες και 
λέγοντες άντι τον έλϋεΐν και δραμεΐν έλϋήν και δραμήν, ώς και τά όμοια.

§17 . Προστι&έασι δέ επ ί τινων λέξεων τφ  ρ το β , τά §όδα 
βρόδα άγοντες, καί τά $άκη βράκη.

δε και έπι των Α | τφ ρ και το β Α, τον ρ το β a, άντι τον ρ το β b | 
το ρόδια βρόχια άγοντες b, τά ήόδα γάρ βρόδα λέγονσι a  I και άντι τον ^άκ»/ 
βράκη A j bin ter βράκη fiigt b hinzu και το ράνα ι  β ρ α ν α ι .

§18 . *Λντί δέ των δυο μ μ δυο π π  λαμβάνουσι, το ομματα 
οππατα λέγοντες. 

λέγοντες fehlt in Α, λέγονοι a .

§ 19. ”Εστι δέ τινα Ιδίως παρ αυτοις σγ¥ηματιζόμενα οϊον αντί 
της μετά προ&έσεως την πέτα παραλαμβάνουσι.

*Εοτι δε κατά Ιδίως A: das κατά ist aus καί τινα verdorben | άντι γάρ 
τής μετά προϋέοεως την κατα παραλαμβάνονοι Β  (παραλαμβάνειν a ).

§ 20. *'Εσ$ οτε δέ καί την βουλήν βωλάν λέγονσι καί τον αγώνα 
άγωνον καί την γην γάν} τον δέ Πρίαμον Πέρραμον. 

ίοϋ' ότε και b ι βονλήν βωλήν Β | ein zweites λέγονοι hinter άγωνον Α, 
τον δε άγώνα άγωνον λέγοντες, την δε γήν γ&ν b* καί την γήν γάν και τδν
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αγώνα αγωνον a  | hinter γαν fugt b binzu τούτο δε καί των Δωριέων | Πέρα- 
μον Α, Πέρραμον Β | am Schlusse fugt A hinzu καί άλλα πόλλα Ιδίως ογτ\- 
ματίζονοι.

Mit diesem Paragraphen 20 schloss B. Der Schreiber des a  hat 
nocb die gelebrte Bemerkung: εκλήϋη δε Αϊολις άπο Αιόλου τον *Έλληνος 
παιδός daran gehangt. Die folgenden beiden Artikel 21 and 22 sind n u r  
in A erbalten:

§ 21. Γεγόνασι δε a tτης μεταπτώσεις τρεις.

§ 22. Κεχρψται δε αυτ^ Σαπιρώ, 'Λλναίος, Μυννα, ναι άλλοι.
Statt des uberlieferten Mvwa vermutete Koen MvTa, den Beinamen 

der Korinna. Naher liegt wohl nocb, an Έρίννα zu denken, welcbe nach 
Suidae 8. v. ΈρΙννα (East. 327. 1) ein Gedicht Αλακάτα in doriscbem und 
aoliscbem Dialekte abfasste.

V orbem erknngen zn den Compendien II  nnd III .

Diese beiden Compendien werden am besten zusammen be- 
sprocben, da sie uns in den beiden Hauptquellen vereinigt iiber- 
liefert und deshalb von Volkmann und Meister tatsachlich fur 
cine Einheit gehalten worden sind.

In  dem oben erwahnten Thesaurus Cornu copiae etc. steht 
hinter dem Compendium I  ein zweites langeres, ebenfalls unter 
dem Namen des Johannes Grammaticus (Ετέρως περί διαΗν.των 
von p. 236 B  bis p. 245 B): darin umfasst der Abschnitt περί 
Λϊολίδος die Seiten 243 B  bis 245 D. Dieser letztere zerfallt, 
was Volkmann und Meister iibersehen haben, in zwei vollig ge- 
sonderte Halften. Dieselben heben sich schon ausserlich scharf 
von einander ab: wahrend in den ersten 14 Paragraphen (deren 
zwei letzte die Verkiirzung des ai zu a und des ω zu o im Yo- 
kative behandeln) als Subjekt mcistens η Λ ίο λ ις*-) (nie aber oi 
ΛΐοΪΑΐς) zu erganzen ist, z. Β. τψ v αντί τον ο στοιχείου χρηται 
Oder τα άμετάβολα διπλασιάζει, beginnt der § 15 unvermittelt 
mit Oi Λίολ&ίς ε&ος εχονσιν. Ferner konnen die ersten 14 
Paragraphen deshalb nicht mit den folgenden zu einem Ganzen 
zusammengehoren, weil einige derselben sich in dem zweiten Teile 
wiederholen. Endlich aber — und das ist das sicherste Argu
ment — bildet die zweite Halite eine vollstandige, in sich

*) Nur die §§ 3—5 bedienen eich der Wendung Αίολέων eloiv.
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geschlossene Einheit. Sie bekandelt zunachst in streng alpha- 
betischer Reihenfolge die aolische Umwandlung einzelner Laute, 
des A in o oder e oder η oder av, des Δ  in ζ, des E in a oder v, 
des Z in σδ, des H in ε oder a , des Θ in φ, des M in tt, des 
Ξ in κσ, des 0  in t ,  des TT in μ, des TTT in aa , des Σ in r, 
des T in tt, des Y in i, des X in <jr>, des Ψ in π σ , des Ω in o. 
Daran reiht sich der Diphthong EL Sodann folgen die Lehren 
iiber Zusatz und Yerdoppelung von Konsonanten, iiber Accent 
und Spiritus. Naclidem endlich die Eigentumlichkeiten in der 
Flexion des Nomens und des Verbs besprochen sind, schliesst die 
Abhandlung mit der Aufzahlung einzelner bemerkenswerten 
Worte.

Wenn wir so lediglich durch die Analyse des Textes im 
Thesaurus dazu gefuhrt werden, die ersten 14 Paragraphen 
(welche ich Compendium I I  benenne) von den folgenden (dem 
Compendium ΙΠ) vollig zu trennen, so besteht nun eine will- 
kommene Bestatigung dieses Resultates darin, dass das Com
pendium I I  nachweislich im 12. Jahrh. als Werk des Johannes 
Grammaticus o hne  das Compendium I I I  bekannt Avar.

Im 12. Jahrh. schrieb der Erzbischof Gregorius zu Corinth 
ein Werk tceql διαλέκτων (herausgeg. von Schafer, Leipzig, 1811), 
fiir das er seinen eigenen Worten nach den Johannes Grammaticus 
zu Grunde legte. Nun umfasst der aolische Dialekt in den· 
H a n d s c h r i f t e n  des Gregorius im Ganzen 38 Paragraphen: 
davon decken sich die ersten 19 (abgesehen von kleineren Zu- 
satzen) inhaltlich genau mit dem Compendium Π. Die tibrigen 
19 Artikel lehnen sich aber nicht etwa, wie man wohl vermuten 
konnte, an das Compendium I I I  des Thesaurus an, sondem ent- 
halten, wie das Volkmann erkannt hat, eigne Zusatze des Gregor, 
die er aus anderen Quellen, jedenfalls nicht aus dem Johannes 
Grammaticus, schopfte. Dem Gregor Avar also das Compendium I I I  
unbekannt.

Dieses Argumentum ex silentio gewinnt dadurch eine Avill- 
kommene Bestatigung, dass uns in mehreren Handschriften das 
Compendium I I  als Teil einer anonymen Abhandlung περί δια- 
U ktiov ohne das Compendium I I I  tiberliefert ist. Die Hand
schriften sind:

1. Ein codex Schellersheimianus,
2 . Ein codex Augustanus,
3. Ein codex Vaticanus.

Ho f f ma n n ,  die griochiechen Dialokto. II. 14
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Den Text des ScheUersheimianus veroffentlichte Sturz in der 
Ausgabe des Etymologicum Gudianum S. 674 ff., den Text des 
Augustanus und Vaticanus Schafer in seiner Ausgabe des Gre
gorius Corinthius p. 670—671 und 688—691. Von den drei 
Handschriften bietet der ScheUersheimianus das Compendium I I  
fast genau in demselben Wortlaute wie der Thesaurus, wiihrend 
in der ziemlich gleichlautenden Fassung des Vaticanus und 
Augustanus die einzelnen Paragraphen ein wenig umgestaltet und 
verkurzt sind.

· ·

Ware mit diesem Materiale die handschriftliche Uberliefe- 
rung erschopft, so wiirde man iiberhaupt wohl nie die Compen- 
dien I I  und Π Ι fiir eine Einheit gehalten liaben. Dass dieses 
geschehen konnte, verschuldete ein codex Meermannianus mit 
einem ebenfalls anonymen Werke 7CEqI διαλέκτων (herausgeg. von 
Schafer in der Ausgabe des Gregor S. 642 -  664). In ihm um- 
fasst der Abschnitt rctq\ Λίολίδος 51 Paragraphen (nach Schafers 
Abteilung): von diesen decken sich §$ 1 — 13 mit dem Com- 
])endium I I , die folgenden §§ 14—51 mit dem Compendium I I I  
des Thesaurus. Es ist deshalb leicht begreiflich, dass Volkmann 
und Metster den Thesaurus und den Meermannianus auf eine 
Quelle zuriickiuhrten. welche die von Anfang an vereinigten Com- 
pendien I I  und I I I  enthielt, und dass sie in dem Compendium II, 
wie es im Schellersh. August. Vatic, und bei Gregor vorliegt, ein 
verkiirztes Exemplar des Werkes sahen. Diese Vennutung ist 
aber irrig: das zeigen die beiden folgenden Tatsachen.

1. Die ersten 13 Paragraphen des Meermannianus — also 
Compendium ΓΙ — stimmen in ihrem Wortlaute nicht mit dem 
Thesaurus, sondem mit dem Augustanus und Vaticanus iiberein. 
Wenn also ein vollstiindiges, das Compendium Π  und I I I  um- 
fassendes Werk vorhanden gewesen ware, aus welchem der Meer
mannianus und Thesaurus fiossen, so miissten von demselben zwei 
Abschriften gemacht sein: die eine als Quelle des Thesaurus, 
die andere als Quelle der ubrigen Handschriften. Diese letztere 
miisste dann wieder in zwei Abschriften fortgepflanzt sein, von 
denen die eine vollstandig blieb (Meermannianus), wahrend die 
andere bis auf die ersten 13 Paragraphen verkiirzt wurde. Gegen 
ein solches Stemma tritt aber der codex ScheUersheimianus auf: 
er enthiilt, m e  oben bemerkt, nur das Compendium I I  und zwar 
in der Fassung des Thesaurus, nicht in der des August. Vatic. 
Meermann. E r kann also nicht aus einem verktirzten Exemplare
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stammen, welches der Recension, des Meermannianus angehorte.
2. Yon dem Compendium ΙΠ  fehlen im Meermannianus 

die ersten Paragraphen (vgl. oben S. 209), namlich die vom Wandel 
des A in o oder ε oder η oder av, des Δ in £, des E in a oder v. 
Dass diese im Thesaurus erhaltenen Paragraphen urspriinglich 
den Anfang des Compendium I I I  bildeten, geht, wie ich oben 
bemerkte, aus der alphabetischen Anordnung desselben hervor. 
Es konnte ja nun dieser Defekt des Meermannianus an sich der 
Fliichtigkeit des Schreibers, welcher auch sonst den Text um- 
stellte und verkiirzte, zur Last fallen, und trotzdem also eine 
gemeinsame Quelle ftir die vereinigten Compendien ΙΙ /ΙΠ  des 
Thesaurus und Meermannianus angenommen werden. Unmoglich 
ist eine solche Auffassung aber deshalb, weil das Compendium ΙΠ  
noch in einer dritten Quelle genau in der Fassung des Meer
mannianus (also mit Verlust der ersten Paragraphen) ohne  das  
Compend i um I I  auf uns gekommen ist. Die alten Ausgaben  
des Gregor (die alteste 1496 im Thesaurus) haben namlich bei 
der Λίολίς den 38 Paragraphen der H a n d s c h r i f t e n  (vgl. oben 
S. 209) noch die Paragraphen 39—67 angehangt, welche, wie 
das allgemein anerkannt ist, nicht von Gregor herriihren. Dieser 
unechte Schluss deckt sich nun in seiuem Wortlaute und in 
seiner Stellung fast genau rnit den §§ 14—51 des Meermannianus, 
in Sonderheit fehlen auch im Pseudo - Gregor die envahnten 
Anfangsparagraphen des Thesaurus. Dass der Pseudo-Gregor 
direkt auf dem Meermannianus beruhen sollte, ist durchaus un- 
wahrscheinlich, weil es in diesem Falle unerklart bliebe, weshalb 
der Pseudo-Gregor gerade von § 14 ab — also vom Beginne 
des Compendium I I I  — den Meermannianus ausgeschrieben habe. 
Noch sicherer und deutlicher ist es, dass der Meermannianus nicht 
den Pseudo-Gregor in seiner Verbindung mit dem echten Gregor 
benutzte. Also mussen Pseudo-Gregor und Meermannianus 
§ 14—51 auf ein Exemplar des Compendium I I I  zuruckgehen, 
welches die ersten Paragraphen der Λίολίς  eingebiisst hatte, 
wahrend der Text des Thesaurus auf einem vollstandigen Exem- 
plare desselben beruht.

Das Resultat ist also: diejenigen Handschriften, welche n u r  
das Compendium II  enthalten, bieten nicht einen verkiirzten Text 
des Johannes Grammaticus; vielmehr sind umgekehrt der The
saurus und der Meermannianus, unabhangig von einander, durch 
das Compendium I I I  erweitert. Stemma:

14*
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Compendium Π.

Archetypus

t s m a v g
Thesaurus § 1—14 Schell. Meerm. § 1—13 Aug. Vat. Gregor

Da die Handschriften m und a gegeniiber v eine Menge 
charakteristischer Dhereinstimmungen zeigen, so gehen sie nicht 
direkt auf B, sondem auf eine aus B abgeschriebene Quelle 
zuriick.

Compendium m .

Archetypus

Thesaurus § 15 ff.
B (am Anfang verstiimmelt)

p m
Pseudo-Gregor Meerm. § 14 ff.

Einige Worte noch iiber den folgenden Text.
Fiir das Compendium I I  habe ich den Gregor (g) nicht 

herangezogen, weil er, wie schon oben erwahnt, den iiberlieferten 
Wortlaut haufig frei umgestaltet und die Regeln durcli neue 
Beispiele erweitert hat. Zudem ist sein Werk in zwei Recen- 
sionen auf ims gekommen, welche nicht unerheblich von einander 
abweichen (auf der einen Seite steht der codex Vossianus, auf 
der anderen die iibrigen Handschriften). Fiir die Wiederherstel- 
lung des Johannes Grammaticus ist Gregor ohne Bedeutung, 
weil das ihm vorliegende Exemplar nichts enthielt, was nicht auch 
in m av stiinde.

Selbstverstandlich habe ich im Folgenden nur versucht, den 
Text der Compendien so herzustellen, wie er etwa in den Arche- 
typi stand. Bei der WillkUr der Schreiber wird das nicht immer
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gelungen sein. Die Frage, ob eine Erscheinung mit Recht oder 
Unrecht als aolisch von den alien Grammatikem angesetzt ist, 
kann erst bei der Darstellung des Dialektes aufgeworfen und 
beantwortet werden. Unbedeutende Schreibfehler, die nur in e iner  
Quelle sich finden, sind nicht erwahnt.

Compendium II.

§  1. Ή  Α ίολίς το β τω ρ προσνέμει, όταν τψ ρ επιφέρηται 
κ )) τ η  ό· οϊον βρντηρ αντί τον ρντηρ, β ράκος αντί τον ράκος, 
βράδον αντί τον ρδδον.

In a  fehlt der ganze Artikel, in s ist er aus Versehen ans Ende der 
vorhergehenden *Ατ&ίς gestellt | ή Αιολίς fehlt in ts  | Hinter προσνέμει 
fugen ts  (=  A) zur Erklarung ηγονν (ει γονν t) προσφέρει hinzu | όταν το 
x έπιφέρηται ή το τ ή το δ * οϊον ράκος βράχος, ρντηρ βρντηρ, ρόδον βράδον m.

§  2. Τας άπδ των εις -αι ενδείων γενικάς διαιρεί καί διά 
τον -αων προφέρεται, οϊον ννμφαι ννμψάων, δύραι δυράων, 
μελισσάων, έρχομενάων, τζυΊΑων, καί τα ομοια.

Aueser tsa  (vgl. die erste Note zu § 1) beginnt auch V diesen Para- 
graphen mit ή ΑΙολΙς | διά τον a tsm av (also AB): emendiert von g | 
προοφέρεται S, διαιρούσα . .  προφέρει ma | In den Beispielen stimmen ts  
uberein (nur ΰνραι fehlt in s): hinter ννμφάων bietet m πνλαι πνλάων, 
V ϋνραών πνραών, a ΰνράων παρϋενιχάων.

§  3 . Α ι  σνγκοπαί Αίολέων είαίν ΐδ ια ι · γίνονται δέ κατά 
το μέσον οϊον ώρσεν αντί τον ώρμησεν.

των ΑΙολέων, γίνονται δε V | Die Worte γίνονται bie μέσον fehlen in 
m I ωρσεν ma | άντι τον ώρονσην xai ώρμηαεν S.

§  4 . Α ϊ  προσδέσεις της -δα- συλ)*αβης επί των υποτακτι
κών βημάτων δευτέρων 7ΐροσώπων εις -ς ληγόντων Αίολέων 
είσ ίν  εΐπησδα αντί τον εΐπης, καί ενδησδα αντί τον ενδης.

εις ο ληγόντων fehlt in V | δεντέρο)ν bis ληγόντων fehlt in ma | εϊπησϋα 
ενδηαϋα t  | εϊπης, ενδης S | ειποισϋα, ειποις, ενδησϋα, ενδης a  | οϊον εΐπη 
εϊπησϋα m (ohne das zweite Beiepiel).

§  5 . Α ϊ  προσδέσεις τον v τψ ε ετειφερομενον φωνήεντος 
Αίολέων είσ ίν  οϊον χεναντες αντί τον χέαντες.

τον ε εν τφ ν S | τον ν φωνήεντος έπιφερομένον τον a a  | χενσαντες άντι 
τον χνσαντες S | Kiirzer ist der ganze Artikel in m: τό υ τφ  ε επιφέρει, 
οϊον χέαντες χεναντες, έαδον εϋαδον.
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§ 6. Τά εις -αις μονοσύλλαβα ονόμαζα διαιρεί· παίς δαίς 
αντί του παίς δαίς.

οϊον παϊς πάΧς, δαίς δάΧς mav ( =  Β).

§ 7. Τφ ο) στοιχείο) αντί της ον διφθόγγου χρηται * μώ- 
σαι αντί τον μονσαι, λιτιώσαι αντί τον λιπονσαι.^

Feblt ganz in m | τον (vor μονσαι) fehlt in t  ! στοιχείω fehlt in s | 
λχίπωσαι άντί τον λ^ίπονσαι t, λ,ειπώσαι άντί τον λ^ιπονσαι S.

§  8. Τώ ν αντί τον ο στοιχείου χρηται* το γάρ ομοιον 
νμοιον λΛγει.

γαρ fehlt in SV j λέγεται V | τό ν άντί τον ο πολίάκις έκφέρει ■ οΐον 
νμοιον άντι τον ομοιον m.

§  9. Τφ η αντί της ει διφθόγγου χρηται·  έλ*&ψ γαρ 
)<εγει άντί τον ελέλεϊν.

Feblt ganz in ν  | In s fehlen die drei letzten Worte I Der codex B 
batte die beiden Beispiele έλθήν und λαβήν, vgl. έλθήν γάρ άντι τον ελθεϊν 
και κιθαίρη άντι τον κιθαίρειος καί λαβήν άντι τον λ,αβεΐν a, το η άντι τής 
ει διφθόγγου ίκφέρει * λαβήν, έλ.θήν m.

§ 10. Τα άμετάβολα διπλασιάζει, υμΙ τό σ μόνον οϊον 
ίγείρω εγερρω , ίγείνατο ίγέννατο, ενείματο ένέμματο , πενθησης 
πεν&ησσης, τόσον τόσσον, τοσοντον τοσσοντον τό οππη γ.αί 
όππως κοινόν εσ τιν  η γάρ κοινή τα αναφορικά διπλασάζει, οϊον 
όποιος όπποϊος, όσος όσσος.

Statt der Worte και το ο μόνον (t), welche in s ganz fehlen, bieten 
και το π καί ο και τ ma, και το π και τό τ μόνον V | ίγερώ (statt έγέρρω) 
t, τό γάρ άγείρω άγέρρω λέγει Β (λέγουσιν m) I έγείνατο ίγέννατο fehlt in m a, 
ίνείματο ένέμματο feblt in ts  ( =  A) | Von πένθησες an bin ich der Recensio 
A ( =  ts) gefolgt: in s eind nur die Worte τό δππη και δππως in τό δπη 
άντι τον δππεα verdorben. Den Text der Recensio B hat V am vollstan- 
digsten erhalten: πάλιν δε τό δπη δππη· ή γάρ κοινή τα άναφορικά δασύνει, 
όποιος όπποϊος, δτι δττι, τοσοντον τοσσοντον, δσος δάσος, πενθήσεις πένθησσεις. 
Ganz kurz fassen eich m και τό δπη δππη, δτι δττι, δσον δσσον, und a 
δπποι άντί τον δττι (!), τοσοντον τοσσοντον, δσα δσσα.

§ 11. Τφ π  άντί τον μ χρηται· τά γάρ όμματα οππατα  
λέγει.

Fehlt in V | τά γάρ fehlt in sa , λέγει fehlt in a  | τό π άντί τον μ 
πολ.λ.άκις προφέρει οϊον δμματα δππατα m.

§ 12. Ττς δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων τό ι επί

%
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δευτέρου καί τρίτον προσώπου άνεκφώνητον ον παρά ταις άλλαις 
διαλέκτοις εκφωνεί, οίον βοάϊς βοάϊ.

In m 1st die Regel kurzer gefasst | εκφωνεί s , εκφωνείται t . Die 
Recensio B batte εκφωνεΐν ειω&ε (v): εκφωνείσαι εϊωϋεν a , εκφωνεΐν είώϋα- 
οιν m I βοάεις βοαεΐς s. Die Recensio Β hatte die drei Beispiele βοάϊς 
βοάϊ, γελάΐς γελάϊ, νικάΐς νικάϊ (ν): von diesen fehlt das dritte in m , das 
zweite in a.

§ 13. Τας κλητικάς τώς εϊς -ων ληγόντων ενικών ανατέλλει · 
χελιδών χελιδόν, Μακεδών Μακεδόν, 'Λπδλλων "Λπολλον.

ενικών fehlt in m av  (=  Β) | 'Απόλλων fehlt in S | a v  ( =  B) enthalten 
nur die beiden ersten Beispiele, m nur das erste. Dafiir ist in m τρύγων 
τρνγόν hinzugefugt.

§ 14. ίΛεϊ της αι διφ&δγγον το ι εκβάλλει, όταν αυτή μη 
επιφέρηται σύμφωνον, οίον 'Λλνχχϊος ΐΑλκάος.

Dieeer Artikel ist in t  irrtumlich hinter § 10 gesetzt | αεί fehlt in m, 
καί (etatt αεί) a  | το ι τής at διφϋόγγον m  | άποβάλλει m a  | μη fehlt in 
tm a v : der Schreiber des a  anderte deshalb den Text in όταν αυτή im - 
φέρηται φωνήεν | Hinter Άλκάος fiigen hinzu αρχαίος άρχάος, * Ρωμαίος eΡω- 
μάος V, *Ρωμαίος *Ρωμάος a , ακμαίος άκμάος m.
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Compendium III.

1. Lautver&nderungen. 

a. Einfache Laute (incl. ζ ξ ψ).
§ 1. Οι Λίολεϊς ε&ος εχουσιν αντί μέν Α τό Ο τι&έναι, 

ϊϊρασέως ΰροσέως, στρατός στροτός, άνω ονω, άνέλψαι δνέληται, 
ανεχώρησεν δνεχώρησεν, στα)*είς στολείς, — ποτέ δέ το Ε η Η, 
κράτος κρέτος, Πρίαμον Πέρραμον (so zu lesen fiir das uberlieferte 
Πέραμμον), γαλήνη γεληνη, αήρ ήήρ.

§ 2. Ποτέ δέ προστι&έασι τφ  Α το Υ· ναόν ναυόν, αήρ 
<ανήρ, άως ανως.

§ 3. Ά ν  τί δέ τού Α τό  Ζ· διαβάλλειν ζαβάλλειν, διά νυκτδς 
ζά ννκιός.

§ 4. Ιάντί δέ τον Ε το Α ή τό Υ* κρέας κρής. δει δέ 
γινώσκειν, οτι επ ί τινων τούτο ποιονσι καί ονκ έπί πάντων. 
αδύνατον γάρ.
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(Hier setzt die Quelle B ein: der folgende § 1st freilich in p  aus- 
gelassen).

§ δ. Idvri δέ του Z τι&έασι Σ vxti Δ  · Ζευς Σδενς, ζυγόν 
σδνγόν, μελίζειν μείΑσδειν.

In m fehlt dae zweite Beispiel J Hinter § 5 folgen in B· die Para* 
graphen 9 nnd 17, welche dem I n h a l t e  nach ja  zwar hierher gehdren, 
aber bei A in der richtigen alphabetischen Reihenfolge stehen.

§ 6. *Λντi όέ τον Η το Ε η το Α, κοινώς τοΐς Λωριενσι* 
vxti το μέν Ε · Λρης "Λρες, 'Λρηίον ’Λρέϊον, άδικησαι άδικέσαι, 
— το δέ Α* 'Ενχίβψ * Εχαβαν, 7τυλψ πνλιχν, "Ηρψ "Ηρεεν, νόημα 
νόαμα, ηώς άώς, απάτην άπαταν.

Statt τό μέν Ε bietet m το μεν a , A to μεν | Statt το δε A haben 
Am το δε η: die letztere Corruptel stand also schon im Archetypus 
Beide Fehler hat p  vermieden: xal to μέν η εις ε τρέπονοιν, ώς το *Λρης 
\ίρ ες , το δε η είς α ώς το Έχάβην *Εχαβαν χτλ. j Von den Beispielen fehlt 
in B Άρήΐον Άρίΐον, in m aasserdem ήώς άώς ( Endlich war bereits im 
Archetypns das Beispiel άδιχήοαι άδιχέοαι an der richtigen Stelle (hinter 
Άρέΐον) vergeseen und hinter άπαταν nachgetragen, wo ee in AB steht.

§ 7. '.Αντί δέ του θ  το Φ· &?χίται φ)χζται.

§ 8. Idvri δέ τοι Μ το ΤΤ* μετ εμον πετ έμον, όμματα 
οππατα.

Der ganze Artikel fehlt in p, das zweite Beispiel in m  I λγττ επον m.

§ 9. s lvri δέ του Ξ τι&έασι Κ vxti Σ* ξένος νχιένος, ιέραξ 
ιέρανς.

οχένος Α | Im m and ρ steht diese Regel hinter § 5 and laate t: αντί 
δέ τον ξ χο προφερονσι (fehlt in m)* ξένος χοένος.

§ 10. idvri δέ του Ο το Υ· όμφαλος ίμφαλός, μόγις μνγις} 
ομοιον ϊμοιον, — ποτέ δέ vxti το Ε* προς σέ πρές σέ, — η Α* 
οσσα άσσα.

In ρ fehlt der ganze Artikel, in m fehlen die drei Beispiele fur den 
Wandel von o in v.

§ 11. lAvzi δέ τον TT το Μ· πατέίς ματεϊςί πατούσα μα- 
τονσα.

Fehlt in Β.

§ 12. 'Αντί δέ του ΠΤ δυο ΣΣ * έμπίπτειν εμπίσσειν.
άντι δέ των δύο ππ  mp. Diese Corruptel stand bereits in B: denn 

ihr zu Liebe anderte p  das in seiner Vorlage stehende, von m bewahrte 
έμπίπτειν in εμπίππειν.
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§ 13. *Λντί δέ του Σ το Τ* συ τύ, εις σε είς τέ.
In m fehlt das zweite Beispiel.

§ 14. Idvct δέ τον Τ το ΤΤ* στολήν στεολην, σταλείς στεα- 
λείς, [τέτρατεται τείτιρατεται^

Das letzte Beispiel fehlt in m p und ist vielleicht von A zugesetzt.

§ 1δ. Α ντί δε του Y το I* υψηλόν ίψηλόν, νψό&εν ίψό&εν 
υτεαρ Ι'τταρ.

Fehlt in mp.

§ 16. Α ντί δε του X τό Φ* αυχένα αυφένα.
Fehlt in mp.,

§ 17. Α ντί δέ του Ψ τό ΤΤ υμΙ Σ ' Πέλοψ Πελότες, Ά ρ α ψ  
Ά ρα π ς.

Der Schreiber dee Β stellte diesen Paragraphen hinter § 5 und Hess 
das zweite Beispiel fort.

§ 18. Α ν τί δέ του δ  το Ο* ωρα ορα, ωτειλη οτειλή.

b. D ip h th o n g e .

§ 19. ° Οσα δέ διά της ΕΙ διφθόγγου τταρ ημϊν λέγεται, 
αυτοί διά μόνον τον ε τεροφέρονσι τεολυπλασιάζοντες τα άμετά- 
βολα χεϊρες χέρρες (iiberl. χέρεασιν), ίμείρων ίμέρρων, ώτειλάς 
ότ ελλάς, εϊματα εμματα, ημιν άμμιν, υμείς υμμες, Υ.τειναι τ,τένναι 
(iiberl. κτάνναι), ψεειρον άτεερρον.

Fehlt in ρ | Statt der in m stehenden Worte προφέρονσι bis άμετά- 
βολα bietet A: πολυπλα<ηαζόμε%>οι προφέρονχαι· ποιοϋαι δε ix  τον μόνου δύο 
σύμφωνα | In m fehlen die Beispiele 1 5 7 8.

§ 20. Καί ετι την ΕΙ δίφθογγον τεολλάλίς είς την ΟΙ 
τεοιοΰσιν* ονειρον όνοιρον.

Fehlt im mp. Vgl. auch den folg. §.

2. Zusatz von Lauten.

§ 21. ”Ε&ος δέ έστιν αυτοϊς των φωνηέντων 7εροτι&έναι τό 
δίγαμμα, οίνον JFolvov.

Fehlt im mp | Das Beispiel iet in der Form τον δε οίνον ίοίνον von 
A irrtiimlich an das Ende dee vorigen Paragraphen gesetzt.

§ 22. Αέγουσι δέ τα άφωνα (iiberl. τεείονα) διπλασιάζον- 
τες· οϊτινες όττινες, σελήνή σελαννα (iiberl. σελλανα), τερόσωηα

[Comp. ΙΠ ]
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τζρόσωτζτζα (iiberl. τζροσώ τζατα), γχαετζεσον ΥΜ7ττζεσον, ότζό&εν 
δ τζπ ό 9 εν , γχχτα δε γχχδδέ, ό τ ι ό τ τ ι.

Dieser Artikel, welcher vom διπ/Μσιασμό; handelt, stand in der 
obigen corrnpten Fassung dee A bereits im Arcbetypus. Der Schreiber 
dee B ecbrieb nor die zweite Halfte ab, wie m beweist: το κατέπεσε 
κάππεσε λέγονσι, και το όπόϋεν δππό&εν, το δτι δττι, κατά δε καδδέ. Mit 
diesen 4 ungleicben Beispielen wnsste p  nicbte anzufangen: er Hess des- 
balb da9 zweite und dritte fort und faeste nun die Regel ganz anders: 
σνγκόπτονσι δε και τα σννϋετα των όνομάτων, διπ/χισιάζοντες τα αψώνα ώς 
το κάππεσεν άντI τον κατέπεσεν, και καδ δε άντι τον κατά δε, και κ&ββαΐχν 
άντι τον κατεβαΐ^ν.

Vielleicbt handelte urspriinglicb j$ ein besonderer Artikel vom ein- 
fachen διπλασιασμός und dem durcb σνγκοπή entstehenden.

§ 23. Των δε αρχομενων τζαρ ημϊν άτζό τον Ρ αυτοί προ- 
τι&εασι το Β, ϊνα ψι)*όν γένψ a r  §όδα βρόόα, §αδάμαν&νς βραδά- 
μαν&νς> φντηρες βρντηρες.

Fehlt in m p | τά δε άρχόμενα Α·

3. A ccent und  S p iritu s .

§ 24. 'Ιδίως δε οντοι, όσα τζαρ ημϊν δασύνεται η όξντονεί- 
τα ι, ψιλώς )Jyovai y x u  βαρντόνως· όσιος, ουτος, ορω, ορμος.

Feblt in mp.

§ 2δ. Τηρουσι δέ vxti την ψιΜτητα εν ταϊς σνναλοιφαΐς· 
YxtSrytjti υμζτ{υ£ι , άφηναν άτζηζεν, άφείλ/.νσεν άτζείλν.νσεν.

Fehlt in m p I υψηλότητα A.

§ 26. Βαρντονονσι δε ον μόνον τα ονόμαζα, αλλα καί τα 
αρ&ρα, όταν όνομάτων τάξιν Ιτζεχη· 6 σός ο σος, το σόν τό σον, 
η ση η ση, της σης τ ψ  σης.

έπέχωσιν m p J Das zweite Beispiel, welches in B an dritter Stelle 
eteht, ist von A in ποσδν πόσον verdorben | Das vierte Beispiel fehlt in mp.

§ 27. 'Οταν δε αντωνυμιών ί/χρέρωσι . .  . (das Objekt fehlt), 
τζεριστζώσιν ίγών, εμώ.

An dieser Stelle nur in Am uberliefert: beide haben die Lucke, in 
m lauten die Beispiele έγώ έγών, έμώ έμών, Die Form έγών wurde wegen 
dee v vom Verfaseer dee Compendium nocbmals unter den Einzelheiten 
in § 59 anfgefuhrt: der Schreiber dee B fugte hier dem έγώ έγών ein 
έμώ έμών hinzu. Da somit in B die §§ 27 and 69 sich auf dieselben 
Beispiele grundeten, Hess p den § 27 ganz aus and erwahnte die Eigen· 
tQrolichkeit des Accentes in § 69.
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§ 28. Περισπώσι δέ ως έτάτταν τά μονοσύλλαβα ονόματα· 
ρώξ, τντώξ, δρώψ, χροϋς, §ούς, &ροϋς, βονς, χνονς, νους, χην, Ζευς.

Fehlt in ρ | In A fehlt χνονς, ausserdem ist in A die Fassung breiter: 
τα μονοσύλλαβα ή εις ωξ λήγοντα· ρώξ, πτώξ, δρώψ, η εις [ου?]· χρονς κτλ.

§ 29. Τα δέ δισύλλαβα όξντόνως τζαρ ημίν λεγάμενα αυτοί 
βαρντονονσι· σόφος, γάλος, όξνς, βραδύς, βαρύς, λενν.ος, γάτας, 
&νρις, α/Λς, άστζις, βωμός, τράχνς, $νμος, σκληρός, χωλός.

In ρ 8chlie88t sich dieser Artikel unmittelbar an den ebenfalls von 
der βαρύτονις handelnden § 26 an und beginnt deshalb mit ωσαύτως δε 
και τα δισύλλαβα | In m  fehlt αυτοί. — Von den B e i s p i e l e n  hat m  nur 
die beiden ersten, die iibrigen eind von mir aus A und p zusammen- 
gestellt: in A fehlen βράδνς, βαρύς, in ρ κόπις δύρις ακις ασπις | Statt 
βωμός bietet A βρώμος | p fugt am Schlusse και τα δμοια hinzu.

§ 30. ”Ε&ος δέ εχονσι γ,αί τα προσηγορτκά βαρννειν · εϊρψα, 
ώρα, αμέρα, υμΙ τα νώρια* ίΑφρόδιτα *Ηρα, *'Ελενα.

Fehlt in m p | Die Beiepiele Bind in A sammtlich verderbt: ειρήνη, 
ώρα, ήμερα, Άφροδίτα, "Ηρα, Έλένα.

[Comp. Ill]

4 . F le x io n  des Nom en.

§ 31. cΟσα δέ ημείς εις -ις θηλυκά διά το δ κ,λίνομεν'
\'Λρτεμιδος Θέτιδος μήνιδος, αυτοί χωρίς τον δ λέγονσιν [Αρτέ
μιος Θέτιος μηνιος.

In ρ auegelaseen | m hat nur das eine Beispiel Άρτέμιδος Αρτέμιος 
(beide Formen hinter λέγονσιν).

§ 32. Των δέ εις -ης ονομάτων, ών η νΧητικη εις -ες, δίχα 
τού -ς λέγονσι* 2ώγ.ρατες Σω/,ρατε, ΐΑριστόφανες ίΑριστόφανε, 
Αημόσ&ενες Αημόσ&ενε. Καί των γεντκών δέ πτώσεων το -ς 
άφαιρονσι· Εωκράτον, Αιομήδου, Σοφοκλέου.

In der Faeeung der Regeln stimmen A und m libercin, wahrend p 
den W ortlaut der ersten Regel ein wenig umgestaltet. Die Beiepiele 
etchen volletandig bei A und p : dagegen fiihrt m  fur jede der beiden 
Regeln nur dae erete Beispiel an.

§ 33. ίΑντί δέ αίτιακης δοτικήν παραλαμβάνουσιν εν τοίς 
πλη&νντΓ/,οίς* τοίς ϋεοίς αντί τού τους &εονς, τοίς άνθρωπο ις 
αντί τον τούς ανθρώπους· τούτο δέ τζοιούσι διά το χρήσ&αι 
αυτούς τφ  ι αντί τού ν.

πα&ητικοΐς A | Das erete Beiepiel fehlt in m p , dae zweite iet von A 
in τοΐς άνοΐς άντι τον τους άνούς verdorben. Irrtiimlich deutet Meister
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Dial. I 81 die ubliche Ligatur des av- ale άγν- und fiibrt so aus diesem 
Artikel die Beiepiele ϋέοις, αγτ·οις., άνθρωποις an.

§ 34. Την δέ αιτιατικήν διά του -tog’ τώς άν$ρώπως αντί 
τους ανθρώπους, τώς ϊππω ς αντί τους ίππους·

In diesem Wortlaut steht die Regel in Am: etwas breiter fasst sie p , 
Von den Beispielen hat A nur das erete. In B waren beide, aber in ver- 
kurzter Form aufgenommen: τώς άνϋρωπως, τώς ϊππως. So stehen sie 
in p , wahrend m das zweite fortlasst und die Worte ort καί Δωριέων 
zusetzt.

§ 3δ. Την όέ δοτι/.ην των π λ η & υ ν τ ίΥ Λ ο ν  συν τω ι λέγονσι* 
τοις &εοΐσι, οοφοϊσιν, ομοίως τοϊς ”ΐωσι.

Von ρ ausgelassen | A enthalt die Fehler τοϊοι (vor δεοϊοι) nnd Δω- 
ριενοι (statt Τοιοι) [ In m steht nur ein Beiepiel: τοϊς άν&ρώποιοι.

5 . F le x io n  des V e rb s .

§ 36. Ta ug -ειν νχχταληγσντα απαρέμφατα βήματα αυτοί 
διά τον -ην ετ/ρέρουσι βαρντονοΰντες’ φιλεϊν φίλην, :καλεϊν ΥΜ?.ην, 
φρονεϊν φρόνην.

An dieeer Stelle und in dieser Fassung in B: von den Beispielen 
hat m das zweite und dritte fortgelassen | In A steht der Artikel hinter 
§ 39 und lautet: τασσονσι δε και τδ η άντί τής ει επί των άπαρε(μ)φάτων * 
φίλεϊν φίλην, xauTv κάλ,ην, φρονεϊν φρόνην.

§ 37. Τα δέ α π α ρ έμ φ α τα  βήματα  π ο ιο ν  ο ιν ά π δ  τω ν εις 
-ω ν ληγ(ό)ντων μ ετο χώ ν · τά Υαταληγοντα ε ίς  -ε ιν  α υ το ί ε ϊς  - εις 
μετα βόλ)·ονσ ι· νοών νοειν νοείς, φρονών φρονεϊν φρονείς, καλών 
γχί?ΛΪν Υχιλεις.

Fehlt in m p | Die ohne Anderung wiedergegebene Fassung des A 
iet einnloe: wahrscheinlich lautete die Regel, dass die Aoler die Participia 
{μετογαί) nicht auf ·ων, sondern auf -εις bildeten, indent sie die Infinitiv- 
Enduug -ειν in -εις „umwandelten“.

§ 38. Τά δέ παρ ημϊν ληγοντα είς -αν αυτοί είς -αις 
μεταβαλ?Ανσι· γελάν γέλαις, πεινάν πείναις.

όταν δε απαρέμφατα παρ' ήμΐν λήγει είς ·αν A I Das zweite Beiepiel 
fehlt in m | γελαΐς m p, πεινάΐς p.

§ 39. Τά δέ είς -ovv Υχχταληγοντα απαρέμφατα αυτοί διά 
της -οις εγχρέρουσιν· νίβουν νψοις, όρ&ονν ορ&οις, χρνσονν χρνσοις.

Ταυτα δέ πάντα βαρυτόνως ιτροφέρονται.
όμοίως hinter καταλήγοντα m | τον οις ρ | έκφέρονται A | Beiepiele: 

das erete in A hinter das zweite gestellt und in γνγοΰν γνψοις verdorben,
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das zweite und dritte fehlen in m , falsch betont sind νψοΐς m p, όρ&οΐς 
χρνσοϊς p | Der Schlusssatz, welcher sich auf die §§ 37—39 bezieht, fehlt 
in m p.

§ 40. Τά δέ είς -ω καταληγοντα ηαρ ημϊν βήματα ένια 
cvrl οριστικών ενκτικα ηοιονσιν· οϊον νοώ νόημι, φιλώ φίλημι.

Dieses let die Fassung in Am  | A  entbalt die Fehler ευκτικών, νόημι, 
φίλ.ημι I Mit Recht nahm p an dem Inbalte der Regel Anstoss und scbrieb 
τά δε εις -ω καταληγοντα ρήματα παρ ήμΐν εις -μι ποιονσιν οϊον κτλ.

§ 41. "Οσαι δέ μετογαι οξντω'οι εις -ως καταλήγονσι, δια 
το -ν ηαρ έκείνοις έκφέρονται· είρηκώς είρηκων, νενοηκώς νενο- 
ηχων φνλάττονσι δέ καί τάς and τοντων κλίσεις αναλογώς rij 
καταληξει.

In m fehlt das zweite Beispiel | A entbalt die Abweichungen είς -ω, 
λέγονται (statt εκ φέρονται), προϋέοει (statt καταληξει).

6 . E ln z e ln e  W o rte .

§ 42. Λέγεται δέ ηαρ αντοις 6 ερως ερος, και ο γέλως 
γέλος. καί κλίνονσιν αυτά ομοίως τοϊς εϊς -ος ληγονσι κνρίοις 
δνύμασι.

Fehlt in A. Dafiir stehen in A hinter dem § 46 die Worte τον εροηα 
ερο)ν (sic!), τον γέλωτα γέλων (sic!), welche an dieser Stelle gar nicht in 
den Zusammenhang passen, da nach λέγεται (§ 43) zu erwarten ware: 
δ ερως έρος, δ γέλως γέλος.

A n m e r k u n g .  Von den nachsten Paragraphen 43—64 sind in B 
nur zwolf und zwar in folgender Ordnung erhalten: 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 50, 49, 54, 55, 56, 52.

§ 43. Λέγεται δέ ηαρ αντοις το χρνσίον χρνσιον,
Εβ ist wohl χρυαοΰν χρνσιον herzustellen.

§ 44. το δέ ταύρος τανρει,
§ 45. ο δε ηονς ηέζα,

§ 46. ο ηαις πάϊς,
§ 47. ο ηταρμός ητόρμος,

§ 48. το νηδρσε ν?νέρσε,
§ 49. το ίηαινώ  αϊνημι,

§ 50. τα χείρονα χέρρονα,

§ 51. το δάπεδον έδά?νεδονί
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§ 52. τό εατρωται εστδρηται,
εστόροται Α, ίστόρηται mp.

§ 53. τό άνηρ όρεγχον, 6 δέ &ηρ δρότ/Μν,
vermatet τό δράκων δρέκων, δ δε φηρ φήρ.

§ 54. τά Ιμάτια εμματα,
§ 55. η μία  ϊα,

§ 56. η ψήφος ψάφαξ (etwa ψόφιγξ'?),
§ 57. ^ ίσχ^ή καί ασ&ενης cr/χρα,

§ 08. το ί/ω  ί/α/ν,
τό ίγω εγών, εμώ εμών όμοίως τοΐς Δωριεναι λεγσναι m ,  το εγώ κερί- 

ακώοιν ίγών λεγοττες, καί εμώ Ιμών ρ. Vgl. die Bemerk. ζο § 27.

§ 59. τό ai τυ ,
ρ fugt hinzu όμοίως τοΐς Δωριεναι λεγονοι.

§ 60. το ημϊν αμμιν,
§ 61. το ημείς αμμες,
§ 62. τό ενΰάδε τνϊόε, 
τίδε Α, τβδε mp.

§ 63. τό αλλοσε ετέροσε.
§ 64. Κέχρψαι δέ αντί) \ε4)//χίίος καί 2απφώ.

V. Die Glossen.
··

Uber den Ursprung der Glossen gilt im aUgemeinen das den 
arkadischen und kyprischen Glossen in Bd. I  100 gegebene kurze 
Vorwort. Auch die folgende Anordnung und Behandlung ist 
die gleiche wie in Bd. I  101 ff. Wenn eine Glosse ohne An- 
gabe der Quelle angefiihrt wird, so steht sie im Hesych. Die- 
jenigen homerischen Vokabeln, welche in dem Grammatiker- 
Fragmente bei Bekker Anecdota Graeca ΙΠ  1094 f. den Thessa- 
lem und Aolern zugeschrieben werden, fuhren den Zusatz BA.
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Von den aolischen Glossen ist nur eine Auswahl geboten. 
Es fehlen alle diejenigen, welche die Grammatiker aus den uns 
noch erhaltenen Versen der lesbischen Lyriker entnommen haben, 
femer viele Formen, welche nur zum Belege eines Lautwandels, 
einer Endung oder einer Stammesbildung angefiihrt werden. Ein- 
mal bediirfen diese selten eines Commentars, so dass es geniigt, sie 
bei der Darstellung des Dialektes zu erwahnen. zweitens aber 
sind sie nicht alle wirklich den lesbischen Poeten oder der leben- 
digen Sprache entnommen. Das ist mit Sicherheit nur dann voraus- 
zusetzen, wenn die Grammatiker das betreffende Gesetz erst aus 
der ihnen vorliegenden Glosse erschlossen haben (wie z. B. aus 
οπτεατα =  ομματα gefolgert wird, dass die Aoler μ μ in τζπ 
verwandelten). Anders liegt aber die Sache, wenn uns als Bei- 
spiele fiir eine Regel zahlreiche gleichartige Formen vorgefiihrt 
werden (z. B. ορσω, ν,ίρσω, άρσω, κνρσω, δέρσω, τνόρσω u. a. 
als Belege fiir das iiolische Futurum mit -ρσ-). Freihch ist es 
in solchem Falle ja moglich, dass alle diese Formen den Gram- 
matikem aus den aolischen Dichtem oder dem Volksmunde 
bekannt waren. Von vielen konnen wir aber mit Sicherheit er- 
weisen, dass sie entweder willkiirlich gebildet oder dem Homer 
entlehnt sind. Das Letztere ist sehr gewohnlich: denn die Erklarer 
des Homer leiteten die meisten seiner nicht-ionischen Formen ganz 
mit Recht aus dem aolischen Dialekte ab, zumal wenn sie sich 
dabei auf ein bekanntes Gesetz desselben berufen konnten.

1. Thessalische Glossen.

alxpcr ταχέως. Θεσσαλών. ΒΛ.
avMLva δέ Ιστι μέτρον δε/xtitovv Θεσσαλών ενρεμα. η ράβδος
ποιμενιν,η παρά Πελασγοϊς ηνρημένη. Schol. zu Apoll. 
Rhod. IH  1323.

Das Wort bezeichnete urspriinglich den ;/Ocb8en8tachel, Ocbsen- 
stecken", vgl. Apollon. Rbod. Ill 1323 φ  (soil, πήληκι) q υπό μέασας, \ 
εργατίνης ώς τΙς τε Πελασγίδι νύσσεν a x a l v y ,  | οντάζων λαγόνας, ferner 
Heeycb αχ a tv a · μέτρον τι. η χέντρον, έν φ άροτριώντες χεντονσι, und den 
vom Scboliaeten zu Apoll. Rbod. a. a. 0. zum Belege fiir die doppelto Be- 
deutung von Sixatva citierten Vers des Kallimacbus »άμφότερον χέντρον τε 
βοών χαι μέτρον άρονρης* (Fragm. 214 Schneider). Wie aue der angefiibrten
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Stelle des Apollonius Rbod. hervorgeht, gait axaiva auch in seiner Grand· 
bedeatung als ein speciell tbessalisches W ort: es war also nicht etwa 
nor die Verwendnng desselben zum Auedrucke eines Langenmasses dem 
thessaliscben Dialekte eigen. — Abgeleitet ist axaiva vom Stamme ak- 
„scharf sein", vgl. Fick W orterbuch I 4 349.

α λ λ ι ξ · σημα ίνει όε yjara Θετταίνους τ ψ  χ?Μμνδα. Κ α λλ ί
μαχος *a)J*r/ja χρνσείησ ιν  ίεργομέντρ  ενέτησιν*. σημα ίνει όε 
υμ ι ε μ π ο ρ π η μ α . οι δε πορφύραν. Etym. Magn. 68, 33.

Vgl. die Glossen Hesych’s α λ λ ι χ α ·  χλαμύδα, εμπόρπημα, ά λ /.ίξ ’ 
χιτων χειριδωτός παρ' Ενιχορίωνι, α λ λ ι χ α · χλαμύδα, πορφύραν (uberK πορ
φύραν). Suidas fugt den Worten α λ λ ι χ α * χβπιμύδα χατά θεσσαλονς die 
Bemerkung hinzu: οι ιδιώται γ ά λλ ι χ α  ταντην φασίν. Diese von dem „un- 
gebildetcn" Manne gebraucbte Form γάλλιξ stellt nicbt etwa die Grand- 
form des W ortes, also */αλλιξ, dar, sondern ist wahrscheinlich durch 
Volksetymologie (wobl mit Anklang an Γαλλ,ιχός „galatiscb, gallisch") 
gescbaffen worden. Ob das lateiniscbe alica, alicula, welches je einmal 
bei Martial and bei Petron vorkommt, ecbt italisch oder dem Griecbi- 
ecben entlebnt ist, muss dabin gestellt bleiben.

α ν ε υ & ε *  χω ρ ίς . Θεσοαλών. B A .

α σ τ ρ α λ ό ς * ο ψ αρός υ π ό  Θεσσα?Μν.
Gebort zu latein. star nux, age. xtearn, abd. star a, vgl. Fick Worter- 

buch I 4 570.

β ε β ν ν . ώ σ & α ι  * π επ ρ η σ & α ι Θ ετταλο ις .
Die Emendation des uberlieferten βεβηκώσ&αι  ergibt sich aus der 

Stellung der Glosse zwischen βεβρώ&οις und βεβνλλώσάαι. βεβνχώσ&αι 
„aufgeblasen, aufgeblaht Bein'' gebort ζα β ύ χ τ η ς  „blasend" (βνχτάων 
Μ μω ν x  20, von den Alten durcb πνεόντων, φυσητών erklart) und βυ-  
χ ό ν η  „Trompete''. Fick W orterb. I4 409 vergleicbt abd. phtlcMn „fauchen".

β ο υ ν . έ φ α λ ο ι  . . .  όντω ς εν Θ εσσαλίφ  hxt)Mvvto οι ϊτετζοι 
εχοντες εγν^/Μ υμένον βον/ράνιον. ο τ ι δε τω ν Θ ετταλινΜ ν  
ri7t7t(j)v τ ιν ε ς  ε;/χιλου\>το β ο ν /ΐφ α λ ο ι , όηλοϊ ^Αριστοφάνης εν 
ίΑναγνρω  ν.τλ. Etym. Gud. 113, 44 ff.

β ο ν ν ι ά ς · γο γγύλ ιό ι ομοιον. Θ εττα λο ί.
Die Glosse stebt ausser der Reihe (zwisoben βονς und βονσχητήριον). 

Als ein der Rube ahnlichee Gewacbs wird die βοννιάς bescbrieben von 
Plinius XX 4 alterum genus (naporum) buniada appellant, et raphano et 
rapo simile und Atbenaeus IX 369b ράφανις, γογγνλίς, ράφνς . . τούτοις δ’ 
ονδεν SIJ.0 Ιστίν ομοιον εΐ μη ή νυν προσαγορευομένη βοννιάς. · - Νίχανδρος δ' 
hr τοις Γεωργιχοΐς τής βοννιάδος μνημονεύει . . * βοννιάς άλλ' εΤσω ραφάνοις, 
£ΐαω λαϋαρωχοιι (Fragm. 70 Schneider). Erwahnt ist die βοννιάς aucb bei 
Diod. Sio. Ill, 24, 1.

β ρ ο τ ό ς '  αν& ρωπος. θ εσ σα λώ ν. B A .
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δάρατος  „ungesauertes Brod“: Athenaeus Π Ι  114b καί οι 
. γλωσσογράφοι δέ άρτων ονόματα ν,αταλέγουσι . . .  δ ά ρ α τ ο ν  

δ' υπό Θεσσαλων, und Athenaeus ΙΠ  110d Νίτ,ανδρος δ* ο 
Κολοφώνιος εν τάΐς Γλώσσαις τον άζυμον άρτον ν.αλεϊ 
δάρατον.

Bei Hesych ist δάρατον zu lesen statt δαρόν  . . . καί άρτον τινες τον 
αζνμον.

δ έσ π ο ινα ς .  γυναϊν.ας. Θεσσαλοί.
Uberliefert ist δεσπίνας (hinter δεσμός und vor δεσπότην).

δημιουργο ί  δε εκαλούντο παρά τε Λργείοις ν.αΐ Θεσσαλοις 
οι περί τα τέλη Etyra. Magn. 265, 45.

Die gleiche Angabe im Etym. Gud. 141, 41. Erwahnt werden die 
thessalischen δημιουργοί von Aristoteles Politica Γ  2, p. 1275 b 29. Im 
Dialekte lautete das W ort verrautlich δαμιοργοί .

εκάς* πό$§ω. Θεσσαλων. BA.

εν ορμος'  η ωρα παρά Θετταλοϊς.
ερέας* τέκνα. Θεσσαλοί.
Die von Μ. Schmidt vorgeschlagene Anderung ερεα verwirft Baunack 

Kuhn’s Zeitsckr. XXVII 565. Das adjektivische Nomen ερής  „Kind, Nach- 
kommeu, welches dem Stamme nach zu dem gleichbedeutenden τό Έρνος 
gehort und eich im Accente zu diesem verhalt wie ψευδής zu ψευδός, ist 
sonet noch uberliefert in Hesych’e kerrenloser Glosse ε ρ έ ε σ φ ΐ '  τέκνοις und 
in den Formen ερ έσσ ι , ερεών  in einem in Memphis gefundencn Grab- 
epigramme dee 1. Jabrh. v. Chr. (Puclistein, Epigrammata Graeca in Aegypto 
reperta, Dissert. Argentor. IV 76). Ob έρέεσψι eine theesalische Form war, 
bleibt sehr zweifelhaft, da in den theesaliechen Inschriften der Dat. Plur. 
der koneon. Stamme auf -εσσι endigt. Die Endung -εσφι ist entweder von 
den fo-Stammen durch falsche Abtrennung (άχεσ-φι: άχ-εσφι) ausgegangen, 
wie Baunack a. a. 0. vermutet, oder aus der Verechmelzung von έρέ-εσσι 
und Ιρεο-φι hervorgegangen.

ζονϊον η ζοΰον. &ηρίον.
Aus ζώϊον.

ζονσ&ω. ζωνννσ&ω.
Aus ζώσϋω »  *ζώσ-σϋω. Diese Glosse enthalt den einzigen grieclii- 

schcn Beleg fur die im Zend und Litauischen erkaltene idg. Prasens- 
flexion jde-mi, vgl. zd. aiw-yd$-ti „umgurten“, lit. jH's-mi.

Βεανώσται .  oi ξνστηρες υπό Θεσσαλων.
Der Stamm ϋεανο· gehort zu ϋοός „echarf, spitz", homer, ϋοώσαι 

„scharfen, spitzen". Zur Bildung dee Nomens ϋεανώστης lessen eich ver- 
gleichen άγρωστης „Landmann" (<άγρο-), homer, χηρωστής (χηοο-) u. a. m.

Θ ε τ τ α λ ι κ έ τ α ι  . . .  Φι?.οκράτης δ* εν β* Θετταλικών κα-
Η o ff man η, die griochiechon Dialekte. II. 15 .

[Thess. Glossen]
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)*ia&ai φ ψ ι  τούς πενέστας vxti Θετταλιηέτας Athenaeus 
VI 264a.
Ι & ε ί ψ  αμαξα. Θεσσα?χ)ί.

Μ . Schmidt verbindet 10είη mit 6 0 έτη·  αμαξα ήμιονική, ο 0 ι ζ α ·  αμαξα 
ήμιονική — vielleicht mit Recht. Denn 10- und 60- lassen sich von idg. 
tedh- „fahren, fubren" ableiten, vgl. ssk. cadhu „Zugtier, Gespann", zd. 
r adoite «  lit. redit «  altb. redq „fubren, heimfuhren", Hesycb 60εύ ε ι ·  
άγει nnd 6 0 ρε ΐ ν '  άγειν.

Yμ ip ας. ζενξας. Θετταλοι.
Vgl. WI μ ψ ι ο ς ·  Ποσειδών ό ζύγιος. Der sonst nicht belegte Stamm 

lasst sich zu der Glosse γ ιμβ άν α ι .  ζενγανα stellen, welche Fick Worter- 
buch I 4 547 mit abd. mnchan, lit. t  inf is „Kriimmung", aus idg. vena- 
„biegen" verbindet.

7. a λ π  ί ς* υδρία. Θεοοαλων. ΒΑ.
ν.αττάνα  „Reisewagen“ : ΘετταΊχΑ γάρ τάς άττψας Υχζπάνας 
17*εγον (es folgt ein Beleg aus Xenarchos) Athenaeus X  418 d.

Pars pro toto, vgl. Pollux I 142 μέρη 6ε τον άρματος.........το δ'
ν?ιεράνω αντον (scil τον δίφρον) περίφραγμα, δ σκντει εϊωϋε περιλαμβάνεσδαι, 
χάρο ιον. τρεις 6* εχοντος τον ταρρίον πλευράς τάς κατά τους ίππους, το άνώ- 
τατον ξύλον καπάναξ καλείται δεξιός και ενώνυμος, η δε μέση ράβδος κά - 
πάνη.  Kacb Hesycb bat καπάνη auch die Bedeutung „Krippe" »  homer. 
κάπη besessen, vgl. die Glosse κ α π α ν ι κ ώ τ ε ρ α ·  άπδ της φάτνης χορταστι- 
κώτερα. τινες δε αντί τον μείζονα. καπάνας  γάρ άπήνας λέγονσιν.

Υ.ίρν.ος' ιέραξ. θεσσα?Μ)ν. ΒΑ. 
yov  νονττες.  Υχάνωττες.

tjberliefert ist κοννοννες. Thesealiscb wegen ου =  ω.

ν.ράτα · κεφαλήν. Θεασαλών. Β Α .
Υ .ρ ιμν ι τας  „Schrotbrod“ : Archestratus bei Athenaeus H I  
112a νΑλλιξ Θεασαλι/Ας οοι ύπαρχέτω, ον τσλέονσι | τείνοι 
χριμνίταν, οι δ* άλλχιι χόνδρινου άρτον.

Vgl. Athenaeus XIV 646a κ ρ ι μ ν ί τ η ς ·  πλακονς ποιος διά χρίμνων 
γινόμενος, ώς 7ατροκλής b  τω περί πλακούντων άναγράφει.

λ ά τρ ι ς ·  δον?χ)ς. Θεσσα)χϋν. Β Α . 
λ ι μ η ν  αγορά.

Ein Missveratandnis ist es, wenn Hesycb β. v. Αγορά bemerkt: θετταλοι 
δε και τον /.ιμένα αγοράν κα).οΰσιν. Dass bei den Thessaleni λιμήν die Be- 
deutnng „Marktplatz“ besass, bericbten un9 der Verfasser der in Dio 
Chrysost. Or. ΧΓ § 24 (Feisks I 316, Emperiu* I 162) eingelegten Worte 
οΐον εΐ την Αγοράν έκάλπι Xifiba θετταλών Απούσας, und Galen ed. KUhn 
vol. V 868, 5 θετταλονς γε ϊφην την νφ* ήμών προσαγορενομένην άγοράν 
όντως (d. i. λιμένα) δνομάζειν. Das wichtigste Zeugnie aber bietet die
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grosse Inechrift aus Larisa no. 16, welche in Zeile 41/42 den Beschluss 
enthalt, eine mit Namen angefullte Tafel »εςθέμεν εν τον λιμένα« d. h. „auf 
dem Marktplatze auszustellen."

(ναηλε ϊς ·  πρόσφατοι. Θεσσαλοί.)
Da die Glosse zwischen ναειδ  αμώς* εναντίον τω ονδαμώς und 

ν ά ε ρ ρ α · δέσποινα steht, so ist wahrsclieinlich ναελ ε ΐ ς  herzustellen. Diese 
Form wird aber schwerlich im thessalischen Dialekte dem gemeingriechi- 
echen νεα).εΐς entsprochen haben, sondern aus νεαλεΐς verderbt sein, vgl. 
auch Hesych ν εα λ ε ΐ ς · πρόσφατοι. Sollte Θεσσαλοί, wie Pearson vermutet, 
zu der folgenden Glosse νάερρα  gebdren? Dieselbe ist von mir auf S. 241 
zu den aolischen Glossen gestellt.

ό λ π α  „die Kanne“ . . . τ ψ  δέ ο λπ ψ  Κλείταρχος Κοριν- 
ΰίονς μεν φησι και Βυζαντίους και Κυπρίους τ ψ  λψ,υ&ον 
άποδιδόναι, Θεσσαλους δέ τ ψ  πρόχοον Athenaeus X I  495 c.

π ε λ λ η τ ή ρ  „Melkeimer“, π έ λ λ α  „Becheru : Κ)*είταρχος δέ 
εν ταις Γίχοασαις πελλψτγρα μέν καλείν Θεσσαλους καί 
Λϊολείς τον άμολγέα, πέλλαν δέ το ποτηριον. Athenaeus 
X I  495 e.

Vgl. Hesych πε λλ(ητ)ήρ·  πολυφάγος, άμολγός. π ε λ λ η τ ή ρ ε ς ·  όμοίως. 
und π ελλαντήρα* άμολγέα.

π ο λ ι τ ο φ υ λ α κ έ ς : Aristoteles Politica Η  (Ε) 6, ρ. 13051)29 
οϊον εν Λαρίσγι οι πολιτοφυλακές διά το αίρεισ&αι αυτούς 
τον όχλον έδημαγώγουν.

π τ ε ρ ά  „Fliigelmantel“ : Pollux V II 46 τάς δέ Θετταλικάς 
γ)*αμύδας Θετταλικά πτερά ώνόμαζον.

τ α γ ό ς  wird der „Bundeshauptmann“ der Thessaler von. 
Xenophon Hellen. V I genannt.

1, 8 ενπετώς άν εγώ ταγός  Θετταλών απάντων κατασταίην* ώς γε μην, 
δταν τ α γ ε ν η τ α ι  Θετταλ.ία, είς εξακισχιλίονς μεν οί ίππεύοντες γίγνονται, 
όπλϊται δε πλείονς ή μνριοι καθίστανται, — 1, 18 ταχύ δε δ *1άσων δμολογον- 
μένως ταγός  τών Θετταλών [καϋειστήκει. επεί γε μην έ τά γ ε να ε ,  διέταξεν 
ιππικόν κτλ. Vgl. ferner 4, 28. 33 und Pollux I 128 και Θετταλών ταγός  
Auf den thessalischen Steinen ist ταγός bisher nur in der Bedeutung 
„Biirgervorsteher" belegt.

Φνξιος  Ζευς παρά Θεσσαλοϊς. Schol. zu Apoll. Rhod. 
I I  1147.

51*
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2· Aeolische Glossen·

(άγνην .αμες9 ηγνοψαμεν. Λίο)*εΊς.)
Die Endung -μες war nicht aoliscb, vgl. Ahrens Dial. I 129, Meister 

Dial. 1 187. Kach Ahrens iet die Glosse „nimis ab omni parte corrupts4*.

ά γ ο ρ ρ ί ς 9 αγορά, ά&ροισις.
ά γ ο ρ ρ ί ο ν  εκχλησία.

Vgl. arkadiech Πανάγοοοις Dialekte I 173. Die Assimilation von -ρσ- 
ζα -ρο- iet allerdings kein sicberee Anzeichen fur die aolische Abkunft 
der Glosse.

ά γ ω ν ο ν  τον αγώνα. ΑίΙο)*€Ϊς.

α & ρη μ α τα '  δώρα ττιμτζόμενα τταρά των συγγενών ταις γά
μου μ aval ς τταρ&ένοις τταρά Λεσβίοις.

Diese Gescbenke heissen gewohnlich άνακαλνπτήρια. Ein dritter, dem 
άΟρήματα (?on ά&οεω „beschauen44) der ursprunglicben Bedeutung nach 
gleieber Name derselben ist ϋεώρητρα.

α ϊ χ μ η ·  %όγχη· Λ Ι οΊλιων. BA. 
ά χ ί ρ α ν 9 άσ&ενή.

Das uberlicferte ά κ η ρ ή  etebt zwiscben άκίονες und {άκηρί) άχιρίς. 
Dnrcb Tbeokrit 28, 15 (ον γάρ είς άκίρας ονδ' ες άεργω . . δόμοις) und das 
Compendium III § 57 (ή Ιαγνη και άσ&ενης άκιρα) wird die Existenz eines 
aoliscben άχιρος, a erwiesen.

άν.λά δ ας' άμττέ)&υς αλ)*αδευτονς. Λΐο?*εϊς.
Der metaplastische Stamm χ λ α δ -  iet ausserdem erbalten in denFor- 

men kv μύρτον κ λ α δ ί  τδ ξίφος φορήοω Trinkvers bei Atbenaeus XV 695 a, 
citiert von Aristopb. Lysistr. 632, κλάδ α  χρνσεάκαρπον unbekannter Dicbter 
bei Herodian I 523, 12. II 7, 18 und κλ ά δ α ς  in einem bei Atbenaeus XV 
683 a—684 d angefiihrten Fragmente aue Nikander’s Georgicis (Schneider 
no. 74), vs. 53. Die in demselben Fragmente stehende Form κλαδεεοσί vs. 19 
und κλάδεοί Aristoph. Avee 239 gehcn auf ein Xeutrum to κλάδος (Stamm 
κ)χίδεο·) zurfick.

ay,μ a „das Fasten, der Hunger: Etym. Magn. 49, 39 s. v. 
αν,μηνος . . τταρά την t v.μην. ούτως γάρ την ασιτίαν οι Λ ιο -  
λεϊς )£γονσιν.

Das Adjektiv άκμηνος ist bomeriscb: ακμηνος αίτοιο 7Ί63, δκμηνος 
καί δπαστος 7Τ346.

άν,όντ ιον9 δοράτιον, μικρά ?*όγγή. §άχην δε Λιολεϊς. και 
στρατεύματος μέρος Αίγριανών Μακεδόνες.

Da die 'Αγριάνες einen leicbtbewaffneten Teil dee macedonischen Heeres 
bildeten (άχάντιον ,,die Speerschleuderer" wie άοηίς „die Schwerbewaffne- 
ten“, ή Ιππος „die Reiterei"), so bat M. Schmidt mit Recbt die Etbnica

£

(Λ
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Αίολεΐς und Μακεδόνες, von denen das erstere liinter Αγριανών, das zweite 
hinter ράχην δε uberliefert ist, die Platze tauschen lassen. ή ράχη ist eine 
spate und seltene Nebenform von δ ράχος „der Dornstraueh, die Dornen- 
hecke". Das aoliscbe άκόντιον war also gleichbedeutend mit dem thessa- 
lischen άκαινα „Stachel“ .

ά λ ι β δ ν ε ι ν  το καταδνειν είς θάλασσαν . .  . παρά τ ψ  άλα 
καί το βδυειν, Λίολικώς πλεονασμφ τον β ως σίδη σίβδη, 
άλιδνειν άλιβδυειν. Etym. Magn. 63, 13.

Aus dieeer Notiz folgt noeh nicbt mit Bestimmtheit, dass αλιβδνω 
(belegt bei Lykrophron 351, Kallimachos Fragm. 269) ein aolisches W ort 
war. Wahrscheinlich wird dieses erst, wenn wir mit Pick BB. V 352 
βδνω dem gemeingriechischen δύω und dem lateinischen buo in im-buo 
gleichsetzen. Denn die Grundform war alsdann gveu: gvH und das aolische 
βδνω ist im Anlaute mit πτόλις, πτόλεμος (aus kvol-) zu vergleichen.

α λ ι π π α * 7iaqa το αλείφω γίνεται α)^ειμμα yjxi Λίολϊ/,ως 
αλιππα. Etym. Magn. 64, 40.

Gegen Ahrens Dial. I 69 und Meister Dial. I 137 bemerkt mit Recht 
J, Schmidt Pluralbild. 409, dass αλιππα nicht von αλείφω abgeleitet sei, 
sondern zu λίπα, λιπαρός gehore. Vielleicbt wurde das W ort nur deshalb 
von den Grammatikern fur aolisch gebalten, weil sie es aus άλειμμα ab- 
leiteten und in ihm ein zweites Beispiel fur den — scbeinbar durch aeol. 
δππατα =  άμματα erwiesenen — Lautwandel von μμ in ππ erblickten, vgl. 
J. Schmtdt a. a. 0.

α λ μ α  „Zweiga : λέγεται δε vuai ό κλάδος παρά Λίολευσι. 
Etym. Magn. 69, 27.

Lykopbron 319 gebraucht άλμα im Sinne von άλοος.

ά μ έ ν η τ α · νμένα. Α/Ιολεϊς.
Oberliefert ist άμενητά. In anderer Bedeutung wird das Nomen άμέ- 

νης, -ητος „ecbwach, zart, nicht wideretandsfahig" von Choeroboscus in 
Theod. 50, 16 (Ilerodian II 684, 3) unter den Nominibus auf -ης, -ητος 
angefuhrt: σημαίνει δε το π α ι δ ί  ον διά το μη ϊχειν μένος.

[ ά μ π ί  παρά τοϊς Λίολενσιν , οιον άμπεχόνη, άμπίσχονσα. 
Etym. Magn. 85, 48.]

Vgl. Cramer Anecd. Ox. I 66, 23 («= Herodian II 376, 31) ol Αίολεις 
ά μ π ί  λέγονσι διά τον φίλον. Weiterc Belege aus den Grammatikern bei 
Ahrens Dial. I 43. Uberliefert ist άμπί bei Sappho 46: denn ANTI ist 
offenbar aus AMTT verdorben. Bereits Ahrens Dial. I 43 bat mit Recht 
die Kxietenz eines aoliscben άμπί bestritten und dies damit begriindet, 
dass die aoliscben Inscbriften nur άμφί kennen und die Grammatiker ein 
άμπί nur mit άμπέχω, άμπίσχω zu belegen wissen. Da aber trotzdem z. B. 
Bergk in dem Verse der Sappho an άμπί festbalt, so ist es wolil nicbt 
uberfluseig, nochmals zu betonen, dass ein aolisches άμπί lediglich in der 
Phantasie der Grammatiker gelebt bat. Herodian περί μον. λέξ. II 950, 36
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(=* I 479,15) kennt die Form &μπ( nur in der Zusammensetzung, also in 
den Verben άμπέχο>f άμπίοχω, und hier ist sie lautgesetzlich aus άμφί ent- 
standen: denn die Aufeinanderfolge zweier Aspiraten wurde so verraieden. 
Weil nan aber die gemeingriechischen Worte κάθοδος, εφίημι π. s. w. im 
Aolischen κάτοδος Ιπίημι lauteten — d. h. weil bier, wie die Grammatiker 
C9 auffassten, die Aspirata in die Tenuis verwandelt war (in Wirklichkeit 
blieb ja die urgriechische Tenuis bewahrt) —, so sahen sie in άμπεχω, 
άμπίσχω die aolischen Formen fur άμφεχω, άμφίσχω und abstrahierten aus 
ihnen eine aoliscbe Preposition άμπί. Von den bei Hesych uberlieferten 
Zusammensetzungen mit αμπί ist ά μ π ί ϋ ν ρ ο ν  πυλώνα. Ταραντΐνοι ebenso 
wie άμπίχω zu beurteilen (Ahrens Dial. II 81): das π  ist durch die Wir- 
kung des Aspiraten-Gesetzes aus tp entstanden. Die Glosse ά μ π ί τ tao.  
παραταττομενη ist zu korrupt, urn uberhaupt in Betracbt zu kommen. So 
bleiben noch ά μ π έ ο α ι * άμφιέοαι. Λάκωνες und ά μπ ιο τ ά τ η  ρ· έξεταοτής, 
ά μ π ί σ τ α ο ϋ α ι · ίξετάζειν. Die erstere Glosse ist wohl nicbt mit Ahrens 
Dial. I I 82 ale άμ^εοαι =  άμ(φί)Γέσαι zu deuten, da π  als graphischer Aus- 
druck des F  sonst nicbt vorkommt. Eine bessere Erklarung zu geben, 
ist scbwierig — aber an dieser Stelle auch nicbt notwendig, da es sich 
bier ja  doch nur um aoliscbes άμπί bandelt. Die beiden anderen berren- 
loeen Glossen mit άμχι- kdnnen einem doriscben Dialekte entstammen. 
Es mag daran erinnert werden, dass die Pampbylier bisweilen statt der 
Aspirata die Tenuis setzen (άτρώποιοΐ), und dass auf den Gortynischen 
Tafeln, welcben die Aspiratae χ und φ ganz feblen, άμπί άμπίμωλον u. s. w. 
geecbrieben ist.

ά μ φ η ν ·  ανχψ , τράχη?*ος.
α μ ώ ν α ς · τάς ανεμώνας. ΛίοΤ&ίς.
άνδρογ.άς·  μερίς.

Vielleicht aolisch wegen des -ρο- statt -ρα-. άνδρακάς ist ν 14 und 
bei Aeschylus Agam. 1566 (Kirchhoff) Adverb, dagegen hat es die Be- 
deutung μερίς bei Nikander Ther. 643.

ά π α ι ό ο ι ώ α S a t  „verschnitten, castriertsein“ : Pollux I I 176 
παρά δε τόΐς Λΐοϊ^υοιν εκαλείτο άπαιδοιώσ&αι τδ άιτεσν.ο- 
λνφ&αι.

Vgl. Hesycb ά π α ι δ ο ί ω τ α ι · άπηναισχύντηκε, τετμηται.

α π έ λ λ α ν  „absperren, ausschliessen“ : Etym. Magn. 120, 52 
απείλλειν, ο ίστιν άπείργειν, Λίολικώς άπελλειν.

Vgl. Hesych άπ έ λ λ ε ι ν '  άποκλείειν.

a 7τν&εν* απο&εν.
Diese und die drei folgenden Glossen eind von Ahrens Dial. I 83 mit 

Recbt den Aolern zugewiesen worden. Zwar verwandelten auch die Sud- 
Achaer, also Arkader und Kyprier, άπό in άπν. Indessen ist dieses den 
Grammatikern nicbt bekannt oder der Erwahnung wert gewesen, wie die 
in Bd, I 108 aufgefuhrten kyprischen Glossen mit άπo- beweisen.
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α π υ ^ ν β σ ο μ ε ν  εξι)>ασγ,όμε&α. η άτιοπνευσομεν.
Zu άπνϋνοσω in der Bedeutung „ich werde aushauchen“ stellen sich 

die Glossen a π o t? v a ε ι · άποπνενσει und i  χ & v o σ η · εκφνσήση, εκπνενση. 
Nach dem litauiscben dvesiu „bauehen, athmen", dustu „keuchen“ wurden 
wir geneigt sein, als Stamm die Form &νσ- anzusetzen. Indessen lasst 
Bich so wohl ein Futurum άπο&νσσω (mit bewabrtem urgriecbiscben -σσ-), 
aber nicbt ein Praesens άποΰνοσω „ich versobne mich“ erklaren. Dieses 
Praeeens ist gleicben Stammes wie das Futur ϋνοσω „ich werde bauchen". 
Denn der Stamm dhus besass, wie lett. dusma „Groll“ , gr. ΰνμός =  
*&νσμός beweisen, aucb die ubertragene Bedeutung „grollen“ : άπο-&νσσο) 
ist also wortlieh zu ubersetzen „ich grolle aus, icb lasse meinen Groll 
fahren". Fick fubrt das Praesens &νοσω auf *ΰνοτχω zuruck, und fiir 
dieee Erklarung lasst sich das mit dusiii gleichbedeutende litauische dustu 
„schwer athmen, keuchen" heranziehen.

ο π υ τ ι ο ι ν  άπότισιν.
Uberliefert ist άπντησ ιν*  άπότησιν,

ά π ν τ ρ ό π ε ο ν ·  άπέστρεφον.
tjberliefert ist άπνστρόπεον. Vgl. Σ  224 άτάρ καλλιτριχες ίπποι | αψ 

άχεα τρόπεον. Da das Augment fehlt, war die Form sicber bei Sappho 
Oder Alkaioe belegt.

αραγΛς  „Schale“ : Atlienaeus X I 502b Λιολέίς δε την 
φιάλην άραγΧν γ,αλοΰοιν.

Schmidt stellt hierzu die Glossen άρ άη (zwiscben άραιτο und άρα- 
χοι!)' φιάλην, καί άράκτην  und έξ ά ρ κ ι ά ω ν  έκ φιαλών.

ά ρ τ ζυ ν  έρωτα. Λίολείς.
Oberliefert ist άρπνν.  Vgl. Etymol. Magn. 148,33 αρπνς 6 ?ρως, ώς 

παρά ΠαρϋενΙφ εν Κριναγόρρ. *άμφοτέροις έπιβάς αρπνς εληΐσατο*. παρά το 
άρπάζειν τάς φρένας. Vielleicbt hnben die alten Etymologen bier einmal 
dae Richtige getroffen, vgl. άρπαλέος „verlockend, bestrickend". Freilicb 
bietet sich unter der Voraussetzung, dass αρπνς seinen Spiritus asper der 
irrtumlicben Ableitung von αρπάζω verdankt, nocli eine zweite, nicbt 
minderwertige Etymologie dar: άρπνς deckt sich lautlich vollig mit lat. 
arcus „Bogen“ , ftg8. earh „Pfeil“ und got. arhva- in arhva-zna „Pfeil“ 
(Fick Worterbucb I 4 355). Von den Poeten aller Zeiten ist die Liebe 
als verwundender „Pfeil" besungen worden, aucb der Sappho und dem 
Alkaios wird das Bild gelaufig gewesen sein.

α ν ε ρ ό ς · avua.
Aolisches αϋηρ  =  *8/ηρ ist mebrfacb bezeugt. Ein Nominativ ανερος 

erregt Bedenken, obwobl er sich durcb άγωνος == άγων stutzen lasst. 
Wabrscheinlich haben wir σκιάς zu lesen.

α ν έ τ η ν  τον αντοετη·
Statt dee uberlieferten α ΰ ε τ ή  babe ioh die aoliecbe Form αύέτην ein- 

gesetzt. ανέχης ,,νοη ein und demselben Jabre" ist aus αφέτης entstanden,
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wie die vielleicht ebenfalls aolische Glosse αε τέα ·  τα τφ αντφ ετει γεννώ- 
μένα beweist. Das erste Element dee Nomens bildet der Stamm semi 
εψ =  <5- „eins", wie wir ihn in ά·δελφος, ά-δρνα, ά·πλός u. a. m. antreffen.

α ν η τ ω · επνεον.
λ ί. Schmidt will αΰητον lesen mit Rucksicht anf άητον I  5. Vielleicht 

sind zwei verschiedene Glossen, etwa ανητο* (εττνεε nnd αμητόν*) επνεον, in 
eine zusammengeflossen.

α ν ϊ δ έ τ ο ν  αφανούς, αοράτου.
Ααβ ά·^ιδέτω. Die Endung ist verdorben.

ά φ α τ ο ν  „das Feuer“: Etym. Magn. 440, 26 oi δε Λ ίολείς
άφατον αυτό (scl. το πυρ) )*ίγουσιν.

αφατον bedeatet eigentlicb „das Angezundete": es ist das Part. Pft. 
eines Verbs *άφάω ,,anzunden", welches zu άφά  „das Anzunden" (z. B. 
τιερί λύχνων άφάς Herodot VII 215) und &χτω „anzunden“ gehort.

ά ω ρ ο ς · άΐπνος· Μη&υμναΐοι.
Dae uberlieferte άορος  ist der unricbtigen Grammatikerlebre (Com

pendium III § 18) entsprungen, dass die Aoler ooa statt ώρα gesagt batten, 
vgl. auch das uberlieferte δρααι s ta tt ώρααι Sappho 73. Im Etym. Magn. 
117, 14 werden in der Bedeutung „Schlaf“ zwei Formen angefuhrt, 
ώρο ς  und άωρος ,  die erstere ( =  / ώρος) durcb einen Vers dee Kalli- 
machos Fragm. 150, die zweite (·= ά-^ωρος) durcb Sappho 57 belegt. 
\Ton der kiirzeren ist das Adjektiv ά-Ρωρος „ohne Schlaf" abgeleitet. Das 
aolische /ω-ρο$ ist eines Stamroes mit ά /’ω-τέω (von *5-/ω-τos) „schlafen“ : 
Dass es nicht eine speciell griechische Bildung war, beweisen age. vSrig, 
alts, \o6rag „mude“, vgl. Fick Worterbuch I 4 553.

βαν,χόαν· βδ&ρον. ΛίολεΙς.
Ausser der von M. Schmidt herangezogenen Glosse β ά χο α ·  βόθρον 

(lies βόθρον) ist zu vergleichen β ά χ θ ε ι ·  τέλμα νδατος, η βάθος. Da diese 
Glosse zwiechen βαχία und βάψας steht, ist vielleicht βαχοί[α]  zu lesen. 
Endlich verdient auch die zwischen βακτηρία und βάκτρον uberlieferte 
Glosse β α χ ο ί α ς * πηλός erwabnt zu werden.

β α ρ υν& η ν  βαρυν&ηναι. ΛίολίΥΧος.
Oberliefert ist β α ρ ν ν θ έ ν  βαρννθεΐν.

β ε λ τ ο ς · ο βλψός.
Die Glosse kann auch thessalisch (oder kypriech) sein.

β έ λ φ ϊ ν  „Delphin“ : oi Λ ίολεϊς το δ εϊς β τρέπονσι· τους
γαρ δελφίνας βελφϊνας φαοι, υμΙ τους Λελφούς Βελφονς . . .  
ούτως υμχ oi ΒοιωτοΙ ποιοΰσι. Etym. Magn. 200, 27 ff.
Β ί λ φ ο ι  fiir Λελφοί, s. die vorige Glosse.
βληρ·  ΛίολίΥ,ώς το δέλεαρ. Etym. Magn. 200, 27.
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β ρ α ΐ δ ι ο ν  φαΐδιον. Αϊολείς.
Vgl. Etym. Magn. 210, 42 (=  Herodian II 214, 2) s. v. βρα· άπο τον 

ράδιον κατά πλχονασμον τον β Αιολικώς βράδ ιον ,  καί κατά συγκοπήν βρά. 
Οντως Ήρωδιανος καί Χοιροβοσκός und ahnlich 700, 35 8. ν. ρά . . . ρόδιον 
λέγεται βράδ ιον  ΑΙολικώς.

βρα κ ία  δέ, από τον §ακία, πλέον ασμω του β Αιολικώς. 
Etym. Magn. 98, 4.

βρόδα·  Α ίολεις §όδα.
βρόσσονος  (iiberl. βρόσσομος)· βραχύτερου.

βρόσσων iet die aolische Form des homeriscben βράσσων (aus *βράχ- 
ίων) : K  226 αλλά τε Foi βράσσων τε νόος, λ^πτή δέ τε μήτις.

βροχέως  (iiberl. βρονχέων η βρουκε . .)* σαφώς, σνντόμως.
Αίολεις.

Dass die Aoler βροχνς etatt βραχύς sagten, iet wahrscheinlich, vgl. die 
Gloese βρόσσονος.  Freilich bildet gerade βροχέως keinen gliicklichen 
Beleg fiir diesen Lautwandel: denn in demjenigen Verse der Sappho 
(2, 7), welcher den Grammatikern ein aolisches βροχέως „kurze Zeit" zu 
enthalten schien, wird besser mit Ftck βρόχεος „aus der Kelile" gelesen.

Γ ελλώ ς ·  δαίμων, ην γυναίκας τα νεογνά παιδία φασίν άρ
πα ζειν.

Dieee Gloese bezieht sicb auf Sappho 47 und bestatigt die von Ahrens 
vorgeechlagene Leeung Γέλλως.

γδννα  γάρ oi Αίολεις τά γόνατα. Stephanue Byz. 8. ν. Γοννοι.
γόος* κλαν&μός. ΑίοΙΑων. ΒΑ.
δανακες ·  ΰυμάλωπες.

δανακ- iet aus *δά^-ακ- entstanden und gehort zu δαίω, δανσαι 
„gluhen, brennen".

δ α υ ε ι ν  κοιμάσ&αι.
Vgl. die Gloeee £ δ α ν σ ε ν  έκοιμήϋη.

δ α η μ ε ν α ι ·  έμπειροι γυναίκες.
Diese Gloese ist von M. Schmidt mit grosser Wahrscheinlichkeit den 

Aolern zugewiesen, weil sie ihrer Bildung nach echt aolisch ist und uns 
zugleich das Verstandnis fiir eine aolische Prasensklasse eroflnet. Wenn 
es statt φιλέω im Aolischen (p ίλη μι lautet, so kann das nicht schlechthin 
nach τίϋημι gebildet sein: denn in φίλημι tritt der lange Vokal in vielen 
Formen auf, in welchen ihn τίϋημι, δίδωμι etc., also die ablautenden Pra- 
sentia nicht haben. Ftck macht deshalb die ansprechende Vermutung, 
dass das aolische φίλη- vielmehr ein Aoriststamm sei, wie γνω- σβη- πλη- πτη- 
u. a., welclie bekanntlich ohne Abstufung, d. b. wie aolisches φίλημι flek- 
tiert werden. Hierfiir lasst sicb ausscr der aolischen Gloese Ροίδημι (β. dort) 
uneer δαήμεναι anfiibren: denn es ist das Particip eines Prasens δάημαι

*



[Aeol. Glossen] 234

(wie φίλημαι), welches vom Aoriststamroe δαη- abgeleitet ist. Das Nahere 
in der Formenlehre.

δ ν ό φ ο ς  „Dunkel“ : Hesych s. v. δνοφερόν* σκοτεινόν , μέλαν , 
α π ο  του  δνόφου. )Α γετα ι γάρ το ΐς  Λ ίο λ ευ α ι δνόφος α π ό  του  
δονεϊσ& αι τά  νέφη  (!).

δ ρ ά σ ε  ιν .  Ονσειν. 
δ ρ α σ ι ν .  & νσί αν. Λ ίο λ ε ις .

In diese beiden Glossen zerlegt M. Schmidt die uberlieferten Worte 
δράσε  t v  ϋνειν, και Ουσίαν. Αίολεΐς. Die gleicbe Bedeutung wird fur δράω 
bei Athenaens XIV 660 a bezeagt: καί οί παλαιοί to Ονειν δράν  ώνόμαζον.

δ ώ μ α  · οΊ'/.ος. Λΐο)*έων. Β Α .

ε γ ρ η ν τ α ι *  ηρηντα ι.
Der Form nach aolisch, doch erregt das ε statt a Bedenken. 

ε δ α υ σ ε ν .  εΥ.οιμη&η.
Als Beleg fur dae aoliscbe Verb , ίανω* το κοιμώμαι wird im Etym. 

Magn. 250, 10 das Sappho-Fragment no. 83 angefuhrt. Vgl. auch die 
oben angefuhrte Glosse δ α ν ε ι ν '  κοιμάσΰαι.

[ εΧδη  π α ν τ ο ί α · α ντί το υ  υλη. Λ ϊο λ έ ίς .  ”ΐω νες ειδας τά ς  
ΐλ α ς  liyo vo i.]

Die Glosse ist verdorben, und wird dadarch nicht hergestellt, dass 
wir Τδη, Γδας lesen und mit Meineke ein καί zwiscben ΑΙολεΤς nnd *Ιωνες 
einechieben. Vgl. Herodot IV 109 ή δε χώρη . . . δασέα Ιδηισι παντοίηισι.

ε λ α ρ · βοη&εια.
Kann aus aolischem *ϊλλαο =  homer, εϊλαρ hervorgegangen eein.

3Ε λ ν τ ι ο ς · Π οσειδώ ν b  Λ ίσ β φ .  

ε μ μ α · ιμ ά τ ιο ν .
Vgl. die Glossen Γ έ μ μ α τ α '  ίμάτια, und άεμμα ·  Ιμάτιον. 

έ ξ  υ μ ό λ ω ν  έξ  όμοιω ν .
tJberliefert ist ύ μ ά λ λ ω ν :  das λλ zeugt von der verkehrten Auffassung 

dee Solischen διπλασιασμός der Liquidae.

ε π ι π ν ε ύ ω ν  ίπ ιβ λ έ π ω ν . Λ ϊο λ ικ ώ ς .
Dabinter folgt das Alkaios-Fragment 66. Die Bedeutung des aoli- 

scben έπιπνενω „betrachten, erw&gen" kebrt in πνντός «  σώφρων und 
πέπνϋμαι wieder.

ε π ο σ σ ό  μ έ ν ο ς ·  προσορώ μενος.
Das iiberlieferte έ π ι σσ όμ ενο ς  steht zwiscben έπος und έποστρακίζειν. 

Ein aolisches Prasens δσσω fiibren die Grammatiker an.

*
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Έ ρ η μ ή σ ι ο ς '  Ζευς έν Λέσβο).
Im Scholion zu Y  404 (BT) werden die Adjektive auf -ήοιος, wie 9Ιΰα- 

κήσιος βροτήσιος ετήσιος, aolisch genannt. Eine Bestatigung dieser Angabe 
bildet ερημήσιος. Die Demotica auf -ήοιος sind freilich auch attisch: Πει>τε- 
Ιήσιος von Πεντελή, 'Εκαλήσιος von Έκά?.η, Φλυάοιος von Φλνα.

ερ&νρις  „grosse Thiir“ : Etym. Magn. 148, 8 =  Hero- 
dian Π  247, 19 άρπεδόεσσα· ή ctyαν πεδινή (iiberl. πελιδνή) 
ν.ατα συγκοπήν παρά το άρι συγκείμενη, πέπον&ε δέ, ΐνα (μη) 
σημαίνηται ή άγαν ομαλή οδός, οδον γαρ έστιν επί&ετον. 
πέπον&ε δέ ομοίως τω ερ&ύρις  Λϊολικώς, ερίΰνρις γάρ ή 
μεγάλη ΰνρίς. ούτως Ηρωδιανός ‘και Λίδνμος.

Die Form ερ- vor Konsonantert verhalt sich zu ερι- wie das gleich- 
bedeutende άρ- zu άρι- in ά ρ - π ε δ έ ς  „flach“ Nikander Ther. 420, άρ-  
π ε δ ό ε ν  όμαλόν, άρ - πε δόε σσ α '  ισόπεδος. 6μα).ή, άρ-πεδ  ίσαι  * όμαλίσαι. 
εδαφίσαι Hes., femer in ά ρ - τ ε μ ή ς  „kraftig, frisch, gesund" H  308 v 43. 
Durch die Elision des i ist die Aufeinanderfolge von vier natura und 
positione kurzen Silben vermieden: * ερϊϋνρϊδ- , *άρϊπεδεσ-, *άρϊπεδο-,
* άρχτεμεσ-.

ερ ο ν * επιθυμίαν. Λίολικώς έρωτα.
Vgl. Etym. Magn. 379, 35 ερον τον έρωτα οϊ ΑϊολεΧς λέγονσιν.

εροτ ι ς ·  ή εορτή. Etym. Magn. 379, 31 und Hesyeh.
Dei· Akkueativ εροτιν bei Eurip. Electr. G25. Dass ϊροτις ein aolisches 

Wort war, bezeugen der Scholiast (AT) zu E  299 und Eustathius 1908, 56 
(εορτή) Αιολεΐς δε προπαροξντόνως και κατά μετάϋεσιν ϊροτιν.

ερσεο·  διεγείρον. 
ερση- ορμήση.

Yon Curtins Verb II* 308 den Formen δραεο, δρσβ gleichgesetzt. Die 
Aoler bildeten einen Aorist ερσα — δρσα, wie die im Compendium III § 48 
uberlieferte, ofl'enbar einem Dichter entnommene Form ν π - έ ρ σ ε  =  νπ- 
όρσε beweist. Ein Prasens ερομαι uberliefert Hesyeh: ερετο ·  ώρμήϋη.

έ σ τ ι ο π ά μ ω ν  (6 δεσ7ΐότης τής οΙκίας) παρά δέ τοϊς ζ1ω- 
ριενσι *καΙ Λίολευσιν εστιοπάμων ονομάζεται. Pollux I  74.
έ τ έ^ρα το *  έξηράν&η.

Aorist zu dem homerischen τέρσομαι „diirr werden". Die aolische 
Abkunft (Meister Dial. I 138) ist wahrscheinlich.

ετερώνιον .  ετερωθεν, αλλαχό&εν.
Vgl. Cramer Anecd. Οχ. IV 329, 26 ό διά -ωνιος ΑΙολέων ΙστΙν  . . · 

- ί τερώνιος .  Weitere Belege bei Ahrens Dial. I 159.

ε τ υ μ ώ ν ι ο ν '  αληθές.
Die Adjektive auf -ώνιος waren aolische Bildungen, Ahrens Dial. 1 159.
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V  Vεν  a 9 εα.

Cberliefert ist εϋαφ b u φημωμός ληταΖκδς και μυστικός. και εα.

ενε& ω γ.εν9 είω$εν.
Den Aolern zugewiesen von Ahrens Dial. Π 340 ( =  *ε-βε&ωκεν).

ε ν π ω ν ο ς  Ομβρος' ενποτος.
Das Xomen ρό-no „Trank" war indogermaniscb, vgl. nmbr. poni-, 

sek. pana .  Deshalb ist die aoliscbe Abkunft der Glosse nicbt eicber: fur 
dieselbe lasst sich das aoliscbe Verbum χώνω anfubren.

ενστν ο λ ο ν  ενείμονα, ενστα/Ja.
Der Anlaut σχ· statt or- war aoliscb, vgl. die Glossen σχελλάμενοι nnd 

σχολεΐσα. Es liegt die Vermutung nahe, dass ein urgriecbiscbes Verhaltnis 
στέλλω: σχολά (aus sqello\ sqold) von den Aolern zu σχελλω: σχολά, von 
den ubrigen Griecben zn στέλλω: axoiA ausgeglicben wurde. Docb finden 
wir iro Aoliscben einen Labial an Stelle eines Palatalen oft aucb da, wo 
er nicbt darcb Aasgleicbung aus Formen mit dunklem Vokale stammt, 
sondern sich lautgesetzlich entwickelt bat. Also kann aucb aeol. σχέλλω 
die lautlicb berecbtigte Form darstellen.

(i φε) .ης·  επίαλτος.)
Vgl. die Glosse εχιάλης* 6 Ιφιάλχης, ον ΑΙολεΐς ε φ έ λ η ν ,  άλλοι έχιάλλην 

και έχωφέλ,ην χαλονσιν. Ein aolisches έφέλης erregt Bedenken, um so mehr, 
ala nach dem Etym. Magn. 434, 12 von Alkaios έ χ ί α λ ο ς  statt εφιάλτης 
gesagt wurde {Bergk,  Fragm. 129). Eine dritte Form, namlicb εχ ιάλ χης ,  
fobrt Eustathius 1687, 51 aus dem Alkaios an.

β  άλλο ι. rftjOi.
Cberliefert ist y άλλ ο ι  mit Γ sta tt F, vgl. latein. callus. Des λλ wegen 

kann die Glosse nur aoliscb (oder tbessaliscb) sein, wie Ahrens Dial. 1 58 
bemerkt.

β ε μ μ α τ α .  i μάτια.
Cberliefert ist γ έ μ μ α τ α .  Das aoliscbe βέμμα entspricbt dem atti- 

scben εΐμα: Grand form *βέσ-μα.

β ο ι ό η μ ι 9 επΙσταμαι.
Cberliefert ist γ ο ί δ η μ ι .  Dass οιδημι aoliscb war, bezengt Choero- 

boscus Scbol. in Theod. 868, δ τό γάρ οΐδα οιδημι φασιν ol ΑΙολεΐς, vgl. aucb 
Cramer Anecd. Ox. I 332, 2 und Etym. Magn. 618,55. Das Nabere uber 
dieses vom Perfekt aus gebildete Prasens in der Formenlebre.

β ό λ α μ ο ς 9 διωγμός.
Das uberlieferte γ ό λ α μ ο ς  verbeseerte Ahrens Dial II 55 und setzte 

es mit Recbt dem bomeriscben ουλαμός (=  βολλαμός) gleicb. Ausser dem 
Stammesvokale spricht aucb der Accent fur die aoliscbe Abkunft der 
Glosse. Die Bedeutung >διωγμός* zeigt deutlicb dass βολλαμός: ουλαμός
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eigentlich „das Drangen, das Gedrange" bedeutete und mit den Worten 
εϊλλω „drangen“ , εελμένος „zusammengedrangt“ , ά-Εολλής „dicht gedrangt, 
geschaart", έϋ.η „Sebaar, Rotte“ auf eine Wurzel vel- „drangen“ zuruck- 
geht (vgl. Fick Worterbuch I 4 551).

Ερϊνος ·  δέρμα.
Uberliefert ist γρΐνος ,  eine Form, welche auch sonst angefiihrt wird 

(Herodian I 17G, 18. II 429, 6. 447, 14). Das aolische ΕρΧνος (mit zuriiek- 
gezogenem Accente) lantet im Homer ρινός =  f ρινός, vgl. E  308 ώσε S* 
από Ερινόν τρηχνς λίϋος.

ζά  ist die aolische Form der Proposition διά. Dieselbe 
wurde durch Homer in die Sprache der Poeten eingefiihrt. 
Nicht alle mit ζα- zusammengesetzten Worte der Poesie sind 
deshalb als Aolismen zu betrachten, besonders nicht die- 
jenigen, welche zugleicb mit δια- und ζα- uberliefert sind, z. B. 
ζάπνρος Aeschyb Prom. 1084 (Kirchh.) neben dem gewohnlichen 
διάπυρος. Dies ζάπνρος kann eine aschyleische Neubildung 
nach ζαμενης, ζατρεφής u. a. sein. Von den bei Hesycb  
stehenden Worten mit La- lassen sich nur die folgenden, und 
zwar auch nur mit Zuriickhaltung, den Aolern zuweisen:
ζ α β ά λ λ ε ι ν  εξαπατάν.
ζ α β λ ε μ έ ω ς · μεγάλως πεττοι&ώς.

Oberliefert ist ζαβλεμένως .  Von dem Stamme βλεμεσ- ist das ho- 
merieche βλεμεαίνει „trotzen" abgeleitet. Fick vermutet πεποώότως.

ζ ά β ο τ ο ν  πολνφορβον, πολνκτψον.
ζ α β ρ δ ν  πολυφάγον.

βρός „schliugend“ =  (rros von tfero, vgl. aus dem Griechischen βορός 
und βρω- in βρώμα, βρώσκω u. a.

ζ ά γ ρ ψ  βό&ρος, )Λπα&ον.
Dae erklarende λάπαϋον bezeichnet die Fallgrube, in welcher wilde 

Thiere gefangen werden. ζάγρη ist deshalb wahrscheinlich in ζ-άγρη =  
*δι-άγρη zu zerlegen und mit dem aolischen άγρέω „fangen“, &γρα „Faug“ 
u. s. w. zu verbinden.

ζ α κ α λ λ έ ς · περικαλλές.
ζαμέλης*  μίγα μέλος εχων.

Hier beweist auch der iiberlieferte Accent die aolische Abkunft.

ζ α μ η τ α ι · μεγαλονργ[οί].
Gleichbedeutend mit πολνμήτης.

( ζ ά π ε δ ο ν  μέγα έδαφος.)
Belegt ist das W ort nur bei Xenophanes Elegie 1 vs. 1 und in einer



[Aeol. GlossenJ 238

aus zwei Distichen bestehenden parischen Weihinschrift dee 5. Jabrb. 
(Bechtel Ion. Inschr. no. 59), beide Male im Hexameter. Die jungeren 
ionischen Poeten baben es also den Aolern entlehnt: denn echt-ionisch 
kann ζάχεδον nicht gewesen sein.

ζ ά π ι  μ ελό  v  μεγάλως πϊον, λιπαρόν.
πιμελός gehort ζη χιμελή „Fett". Das Adjektiv πιμελής ist erst bei 

spaten Antoren belegt.

ζα π ό τ η ν  ίσχνροπότην.

ζαφ εγγε ϊ ς*  ?ΜμπροΙ και επιφανείς πάνν.
ζ α φ ε λ έ ς β ay αν σ/Ιηρόν. η μεγάλως ηνξημενον. άγριον.
Βνμώδες. ισχυρόν.

Vgl. bomer. εχιζάφελος und Ιχιζαφελώς.

ζ α φ ο ρ η σ α ι ·  μεγάλως φορτησαι.

ζ α φ ό ρ ο ς · πολνφόρος.

ζ α χ ρ ά ε ι ς  (iiberl. ζαχράσεις)* εξαπιναίονς.
Eine bomeriscbe Glosse kann dieses des a wegen nicht sein: bomer. 

ζαχρηής. Fur ihre aolische Abkunft spricht der Accent.

ηδος  ΛιολίΥ,ώς από της ηδονης. Herodian H  904, 29.

Β α λ ν σ σ ό μ ε ν ο ς ·  φλέγόμενος.
Die gemeingriccbiechen Prasentia auf πτω endigten nacb der Lehre 

der Grammatiker im Aolischen auf -com. Da nun ein ϋα).ύπτω aus der 
Glosse Ο α λ ν ψ α ι · ϋάλψαι, πνρώσαι und vielleicht auch aus der zwiscben 
Oaj.vvei und ϋαλναιαι stehenden Glosse ϋαλνεο&αι (Hemsterh. Οαλνχτεσΰαι)' 
φλέγεοΰαι zu erschliessen ist, so weist Lobeck ϋαλνοοόμενος den Aolern zu.

ΐ μ β η ρ ι ς '  εγχελνς. ΜηΒνμναίοι.
Ftch Worterb. 1 4 363 stellt das W ort zu lit. ittigurys, altb. qgri und 

cyjoriett „der Aal". Ob die Grundform engSr : on$eri: ongrSi gewesen ist, 
bleibt zweifelbaft, da Ϊμβηρις, wie Fick bemerkt, von den Grammatikem 
sta tt ϋμβηρις gescbrieben sein kann, vgl. ϊψοι =  νψοι, Ιπέρ =  υπέρ.

ϊ σ σ α σ Β α ι ·  κληρονσΒαι. Λεσβιοι.
Von dem aoliscben ϊσοα («= tt-χα) „das Loos" unterscheidet sich das 

horaerische aha  (=  ϋ-tt-ja) nur durch das vorgesetzte a. Nacb kurzera 
Vokale blieb ao bewabrt (Toaa)y nach langem Yokale wurde es vereinfacbt 
(aha).

καγτ , νλας ·  κιγκίδας. Λιολείς.

Υ .αμμόρψαι ·  καταλαβεϊν.
Υ.άμμαρ ψ ι ς '  μέτρον σιτικόν, τό ημιμέδιμνον. ΛΪολεϊς.

Das in beiden Glossen iiberlieferte χ α μ α - vertragt sich nicht mit



der alpbabetischen Ordnung (es geht κάμινος vorher). καταμάρπτω is t 
homerisch.

κ α ρ α β ί δ ε ς * γράες. Μη&νμναΐοι.
Eine Nebenform zu κάραβος „Krebs“ . Die γράες waren eine Krebsart.

κ α σ τ ε έ λ ψ  στορννει.
Ahrens D ial I 41, Note 3 vermutet καο πε λλ ε ι .  Ygl. die Glossen 

οπελλάμενοι, σπο/πΧσα, ενσπολον und das folgende
κασπολέω* νποστορέοω (iiberl. νποσερέφω).

Die Glosee stammt aus Sappho no. 81.

κ α ν α λ έ ο ν  η κ α ν α λ έ ς · υπό ΛιοΊΛων το αί&ος (iiberl. ε&ος)+ 

Κ α ν σ τ ε ρ ρ ο ς * ποταμός.
Uberliefert iet Κανοτερος .  Da die Aoler μέτερρος statt μέτριος, κό- 

περρα statt κοπριά sagten, so kann an dem aolischen Ursprunge der 
Glosee kein Zweifel bestehen. Κανστριος war eine eeltene Nebenform von 
Κάνστρος, vgl. B  461 Κανοτρίον άμφί ρέεϋρα und Herodot V 100 πορενό- 
μενοι δε παρά ποταμόν Κανοτρίον.

[ κ εκρν φ ό λεο ς ·  αριστερόν. Αίολέων. ΒΑ.~\
Yon den bei BA. aufgezahlten aolischen Glossen ist dieses die letzte 

(es gehen α Ι χ μ ή * λόγχη — γόος'  κλανϋμός — δώ μα '  οίκος vorher). Sie 
ist offenbar dadurch entstellt, dass die Erklarung zu κεκρνφαλος und die 
Glosse zu άριστερόν verloren gegangen ist. Da die letztere — der alpha- 
betischen Reibenfolge nacli — nur mit einem der auf κ folgenden Buch- 
staben angelautet baben kann, so leseu wir am einfacbsten: 

κ ε κ ρ ν φ  α[λος. αμπνξ,] λα ιός ' αριστερός, 
zumal da so die Entstebung der Corruptel leicht verstandlich wird (von 
-λος ist auf λεός =  λαιός ubergesprungen). λαιός kommt zwar im Homer 
nicbt vor, indeesen erseheinen bei BA. unter den »γλώσσαι κατά πό)Αΐς* 
nicht auescbliesslicb bomeriecbe, sondern aucb eeltenere poetische Worte, 
z. B. iouotp λωπός, φά).ανϋος u. a.

κελέβη  „Becher“ : Athenaeus X I  475d Σιλψός δέ καί 
Κ)*είταρχος τους Λϊο)*είς φασιν ουτω καλέϊν το ποτήριον. 

Ygl. Hesycb κελέβη ·  ποτηριού είδος ϋερμηροΰ, και ποιμενικόν άγγεΐον.

κ ισ σ υ β ιο ν  „Pokal“ : Athenaeus X I  477a Κ).είταρχος δέ 
φ ψ ιν  Λίο)*εϊς τον σκύφον κισσυβιον καλεϊν.

κλά δες ,  ζυγά. Αίολεϊς.
Aus κλαιδες regelreclit entstanden. In der Bedeutung „Ruderbiinke 

(ζνγά)“ ist der Plural κληΐδες in 77 170 und oft in der Odyssee belegt.

κόννα* σποδός.
Aus κονία entstand im aolischen Dialekte durch die Zuriickziehung 

dee Accentes *κόν(α =  κόννα.
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γ .ορτερά·  /.ραιερά, Ισχυρά.
Vod Ahren* Dial. II 505 den Aolern zugewiesen.
•κνδώ νιον μέγα vxti αξιόλογον. η άπατη^ν, δόλιον. λοίόΟ
ρον. υχχΙ το μήλον ν.τλ.

In der ersten Bedeutung gehort κυδώνιος entweder zu κνδος „Rubm, 
Ansehn" oder es bezieht sich nur auf Vergleiche wie κυδώνια τιτϋία 
Aristoph. Aeharn. 1199 (Blaydes) =  Κυδώνια μήλα. In der Bedeutung 
*ΧοΙδορον« ist es von δ κνδος „Verleumdting, Schande" abgeleitet, und 
desbalb als Adjektiv auf -ώνιος von M. Schmidt den Aolern zugewiesen.

Υ.νμερνήτης ·  Etym. Magn. 543, 2 άναλόγως oi Λιολεις
( τον ν.νβερνήτψ) ν.νμερνήτψ λέγονσιν.

Vgl. kyprisch χνμερήναι, Verf. Dial. I 212.
y.v π ρ ο ς · μέτρον σιτηρόν.

ftach Pollux IV 169, X 113 bei Alkaios iv δεντέρφ μελών.
λ α ιό ς · αριστερός. ΛΪολίων. ΒΑ.

Gberliefert ist · λ ε ο ς · αριστερόν, vgl. die Glosse κεκρνφάλ^ος.

μ ά σ σ α ι  γαρ το όησαί φασιν ΛίολεΙς Herodian I  300, 29.
Wabrscheinlicb ist δήσαι aus ζ η τ ή σ α ι  verdorben, vgl. Hesych μ α σ σ α ι · 

ζητήααι. Denn die Bedeutung „binden" wird sich schwerlicb durch Hin- 
weis auf den in der Odyssee mehrfach belegten Aorist έπι-μάσσασϋαι 
^beruhren, ergreifen" rechtfertigen lessen.

μ ά τ α ι ·  διατρίβει, χρονίζει.
Endung und Accent verraten die aolische Abkunft.

μ α τ ε ϊ · πατεί (binter die Glosse μανών verschlagen).
Das aolische μάτημι gehort nach Fick Worterbuch I 4 513 zu lit. minu 

„treten", lett. mina „Tritt, Stufe", das a ist also Nasalvokal.
μ ε μ β λ ώ ν τ ω ν  τυχόντων.

Das Particip Perf. auf ·ων, -οντος ist bisher nur bei Aolern, Bootern 
und The88alern belegt. Die Form μεμβλώντες verhalt sich zu βλώσκω: 
ϊβλων (bei Hesych εβλω * έψάνη, φχετο und άγχιβλώς' άρτι παρών Etym. Magn. 
15,37): μίμβλωκα genau βο wie das von Sophokles Antigone 1022 (Dind.) 
gebildete βεβρώτες zu βιβρώσκω: εβρων (κατεβρως Hymn, in Apoll. 127): 
βέβρωκα, vgl. Curtius Verbum II 8 190. Da die sogenannten „umge* 
stellten" Wurzelformen γνο>-, τλά-, ϋνα· u. a. den starken Vokal durch- 
zufiihren pflegten, so ist μεμβλώντες wahrscheinlich aus μεμβλώ-οντες kon- 
trahiert (vgl. homer, πεπτηώτας χ 384 =  πειττήοντας, κεκμηώτα κ 31 ν 282 
·=* κεκμήοντα, boot ^εΓνκονομειόντων =  ΡεΓοιχονομηόντων Samml. 488]Sft u. a.).

μ ε σ ο σ τ ρ ο ψ ω ν ί α ι · ήμέραι, ίν αις Λεσβιοι κοινήν Βνσίαν
επ  ιτελονσιν.
μ έ σ σ ν ϊ · εν μεσψ. Λ ϊολεϊς.

Die Anderung dcs uberlieferten μ ε σ ν ΐ  in μέσσνϊ wird durch die 
Reilienfolge der Glossen gefordert.

{Aeol. Glossen]
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μ ό Ι σ ο ς · ο δήμος. Λιοϊ*είς.
Sollte δήμος „F ett“ zu lesen sein? Dann liesse sich μόλσος mit 

μέλδω s  ahd. smelzan und m a/z oder mit ags. m'eltan „echmelzen", ahd. 
malz „hinschmelzend" zusammenstellen.

μοργ ία ς ·  γαστριμαργίας.

μ ο ρνά μ ενο ς · μαχόμενος.
Von Ahrens Dial. II 505 den Aolern zugewiesen.

μ ο ρ τ ο β ά τ η ν  άν&ρωποβάτην vavv.
Salmasiue vermutet μορτοβάτιν. Vgl. die folgende Glosse.

μ ο ρ τ ο ς · άνθρωπος, θνητός.
Dae8 μόρτος (uberliefert bei Kallimacbos Fragm. 271) ein aoliscbes 

Wort war, hat Ahrens Dial. II 498 aus dem aolischen Namen Άγέμορτος 
Inscbrift 127 4, welcber jetzt aucb aus Ereeos (Inecbr. 120 9) belegt ist, 
ge8chlo86en. \ ron Fick Worterb. I 4 514 wird μορτός nicbt dem gemein- 
griecbiecben βροτός =  ved. mrtas =  idg. mrt6sy sondern dem vediscben 
mdrtas gleicbgesetzt. Sollte sich indeseen das aolische μόρτος nicbt zu 
βροτός verbalten, wie aeol. τέρτος zu gemeingr. τρίτος, d. h. sollte der 
Wecbsel in der Stellung des ρ nicbt aus einer speciell aolischen Ausspracbe 
der b e t o n t e n  tonenden Liquida zu erklaren sein?

μ ί ν α  „Vorwand“ : τας 7εροφάσεις όέ μίνας καλονσιν oi 
ΑΙολεϊς Etym. Magn. 594, 53.

μνρρα  γάρ η σμύρνα παρ Λΐο)&ναιν. Atbenaeus XV 688c.

μ υ σ τ α ·  μυστηρίων μεταλαβών.
Obwohl die Nominative auf -a von den Grammatikern dem aolischen 

und the88ali8chen Dialekte zugewiesen werden, scbeinen sie, dem eliscben 
τελεστά nacb zu scblicssen, aucli in anderen Landscbaften gebildet zu sein.

νάερρα· δέσποινα.
Sehr wabrscbeinlich ist νάερρα aus να έ τ ερρα  verdorben, vgl. das 

Maskulinum ναετήρ „Bewohner" Anthol. Graeca VII 409, 9. IX 156, 5. 
IX 465, 3 und Hesych’s Glosse ν α ί τ ε ι ρ α * οικοδέσποινα.

νορΌ-ακινοί· άσ&ενεις.
Ein aoliscbes νορϋάκινος entspricht lautlicb genau dem ioniscben 

ναρ&ήκινος. Der boble Stengel des νάρϋηξ enthalt schwammiges Mark.

ξ ί μ β α τ  (>οιαί. ΛΙολείς.
Oberliefert ist ξίμβραι, vgl. die Glosse β ί μ β α ι · ξοιαι μεγάλαι, άμεινον 

δε διά τον ξ ξ ί μ βα ι .

ο&ματα ·  ομματα. Λίολεϊς.
Νεολε ΐ ς  iiberl. Fick vermutet Νεο[τειχεΐς Α1ό\).εΐς. Das W ort δϋμα 

„Auge“ ist aueserdem bei Nikander Tber. 178. 443, Alex. 83 und im Isis- 
hymnue col. IV 20 (Kaibel Epigramraata Gr. no. 1028,67) belegt. Da es durcb

Ho f f ma n n ,  die priochlechon DlaloVto. Π. 16
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sichere Zeugnisse feststeht, dass die Aoler onnaxa sta tt dee gemein- 
griechischen ομματα eagten, so bezweifelt Ahrens Dial. II 504 die Existenz 
eines aolischen άθμα. Meister Dial. I 137 Anm. erwahnt das W ort zwar, 
aussert sich aber nicht weiter daruber, ob er es fur aolisch oder uber- 
baupt fur richtig uberliefert balte. Bei Joh. Schmidt fehlt es unter den 
„Benennungen des Augee" Pluralbildungen S. 388—421. Nun wird aber, 
wie das bereits Loheck Paralip. p. 394 Anm. und Ahrens bemerkt haben, 
das Nomen δΰμα an sich (abgeseben von seiner aoliechen Abkunft) vor 
allem Zweifel geschiitzt durch die Glossen στ έ θ μ α χ α ·  τά στέμματα Hesycb 
und γ ρ ά θ μ α  =  γράμμα Cramer Anecd. Oxon. I 102, 30. In alien Worten 
ist Θ naturlicb nicht aus φ entstanden: denn einmal wurde -ψμ- bereits 
urgriechisch zu · μμ - , und zweitens liesse sich ein *δφ-μα statt * fa -μα 
nicht erklaren. Also muss Θ ein ursprunglicbes, organisches Element 
sein, und die drei Grundformen lauteten *οφθμα, *στέφθμα, *γράφι9μα. 
Diese stehen v511ig auf einer Stufe mit ά σθ μα  =  *άΓεχθμα (neben άετμα· 
φλόξt άετμόν · το πνεύμα Ilesych) und ϊ ϋμα  „Weg" (von i- „gehen“). Ob 
wir in ihnen das Θ zum Stamme oder zum Suffixe ziehen wollen, ist bis 
zu einem gewissen Grade willkurlich. Ich neige mich zu der ersteren 
Annahme: fur dieselbe lasst sich gcltend machen, dass άσθμα ( =  *ά/’ετθ-μα) 
nicht von dem Verb αίσθάνεσθαι (=  τθ-άνεσθαι) und οθμα ( =  *οφθ-μα) 
nicht von dem Nomen όφθ-αλμός getrennt werden kann. Zudem ist die 
Erweiterung eines Verbalstammes durch Θ im Griecliischen nicht selten, 
vgl. Persson Wurzelerweiterung S. 43 if. — Ahrens’ Bedenken gegen die 
aolische Abkunft von οθμα werden dad arch hinfallig, dass δθματα und 
fanατα nicht identisch, sondern zwei ganz verschiedene Bildungen sind: 
όηηαχ- ist nach J. Schmidt Pluralbild. 411 das indische akin·.

o l a ·  δυνατά. Λίολεϊς,
Das uberlieferte ο ΐ α τ ά * δννά ist nach CyrilVs Glosse οϊοι· δυνατοί 

in ola- δυνατά umzugestalten. Das -rd war vermutlich anfangs vergessen, 
wurde dann uber Suva nachgetragen und spater irrtumlich hinter ola ein- 
gereiht. — Das Pronomen οϊος wird, meist in Verbindung mit τε, von 
Homer an in der Bedeutung „tuchtig, fahig" verwendet. Die Verbindung 
οϊα τέ έστι «  δυνατόν Ιστι ist in attischer Prosa belegt. ola scheint also 
nur wegen der Psilosis als aolische Form angefuhrt zu werden.

ό μ ό λ γ ω ·  ζοφφ.
Das uberlieferte ό μ ο λ ο γ ώ · ζοφώ steht zwischen όμόκλητος und όμο- 

Χιών, δμόλεκτρος: der Archetypus bot also όμόλγω (*= άμολγφ), welches 
der Abschreiber nicht verstand und gedankenlos in όμολογώ ( «  όμολογέω) 
anderte. Der Wandel eines a vor Nasalen in o gehdrt zu den Eigen- 
tumlicbkeiten des Aolischen.

(ov~: die bei Hesych stehenden Glossen mit o- aus ov- =» 
άνά sind besser den Kypriern zuzuweisen.)

* Ο ριψ α ·  *Εριννς.
"Ορ 7ca· *Ερινύς,

.</

* ’
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ο ρ π α ξ ·  ΰρα σ νς άνεμος.

0 0  7ζη·  σίδηρος, εν ψ  ελέφ α ντα  τντετονσ ιν .
Von diesen Glossen entsprechen die beiden letzteren den gemein- 

griechischen Worten άρπαξ und αρπη, vgl. Meineke Analect. Alex. 267, 
Ahrens Dial. II 505. Der Erinyen-Name νΟρπα steht in Bezug auf 
eeinen Stamm dem gemeingriechischen 'Άρπυιαι gleich, wahrend νΟριψα 
zu der vom starken Stamme gebildeten Form Άρεπνια gebort (<άρέπνιαι 
Etym. Magn. 138, 21. Nom. Dual, άρεπνίά aeginetiscbe Vase Arch. Zeit. 
Jahrg. XL, Tafel 9), welche Fick Odyssee 2 und 320 in dem Versscblusse 
Αρέπνιαι άναρέψαντο a 241 v 77 fur das uberlieferte Αρπνιαι einsetzt. Die 
aolische Form οριψα ist wolil von dem Aoriststamme άρεψα- aus gebildet.

ον δ ί κ α ο ν  ον δίκαιον.
Den Aolern zugewiesen von Ahrens Dial. I 284.

τ ι  α ν τ ω ν ί α *  7ΐαντοδα7ΐά.
ijberliefert παντόνια .  Die Adjektive auf -ώνιος waren nach dem 

Zeugnisse der Grammatiker aolische Bildungen, vgl. Ahrens Dial. I 159. 
Aolisches παντώνιος wird angefiihrt bei Cramer Anecd. Oxon. IV 329, 26·

7 ν ε δ ά ’ μετά .
ijberliefert ist n ib  a. Die Praposition πεδά war nicht nur aolisch, 

sondern aucli siid-achaisch (Dial. I 311) und ist in den dorischen Dialekten 
dee Peloponneses und seiner Kolonieen vielleicht als achaisches Element 
zu betrachten ( Verf\ de mixtis Gr. ling. dial. 8). In die Chorlieder der 
Tragodie ist πεδά als dorische Form aufgenommen z. B. πεδαίχμιος Aeschyl. ‘ 
Choeph. 575 (Ktrchhoff). Die folgenden Glossen dee Hesych mit πεδα- 
konnen deshalb den Aolern nur unter Anerkennung einer reservatio men- 
talis zugewiesen werden (vgl. die Bemerk. zur Glosee ζά).

7 ΐ ε δ ά γ ρ ε τ ο ν  μ ετα μ έλη το ν . μεταλητντόν. π ο ικ ίλο ν . μ ε τά -
δίωκτον.

7 ΐ έ δ α λ α * ττοικίλα .
FtcJc vermutet π ε δ - ά λ λ α κτ α  „veranderlich, wechselnd".

7t ε δ α λ ε ν ο  μ έ ν ο ς '  μ εταμελόμενος, μεταδιω κόμένος.

η ε δ α ο ρ ι σ τ η ς *  Ϊ7επος φ ρ να γμ α τία ς . κα ί μετεω ρ ιο της.
Uberl. πεδαωριοτής, vgl. πεδάορον Alkaios no. 100.
7 τ ε δ ά ρ σ ι ο ν  μετέωρον, vipov.

Uberliefert ist πεδάραειον. Bei Aeschylus ist πεδάρσιος mehrfach belegt.
7τέδελ&ε· Γκέτενσον, μέτελ&ε. Unmittelbar dahinter:
ττεδελν ει* ικετεύει, μετέρχεται.

Die letztere Glosse wird vor Meinehe's Anderung πεδέλ&ΐ)' txeτενη, 
μετέρχηταi geschutzt durch die ebenfalls unmittelbar auf einander folgen
den beiden Glossen μέτελϋε· άπελϋε, μετάβα und μ ε τ ε λ ν ε ι ν  μεταγινώοχειν, 
μετανοεΐν.

ττεό ιάλα ι* μετα7εέμψασ&αι, μεταβαλεϊν (iiberl. μεταλαβεΐν).
16*
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πέδορτα*  ημέρα, iv η ον γίνεται εορτή.
Daβ uberlieferte πέδοτ α  emendierte Salmasiuε. όρτή ist die ionische, 

von Herodot verwendete Form fur έορτή; dieselbe echeint also aucli 
aolisch gewesen zu sein. πέδορτος entspricht dem gemeingr. με&·έορτος 
„Tag nach dem Feste".

π έ λ ι ξ  „Schiissel, Becken“ : Ιστέον δε, οτι τ ψ  )*ε/Ανψ πέλλιν 
οι τραγψδοί Υχύανσιν, oi cf Λ ίο ϊτ ίς  πέλινχι. Pollux X  78. 

Neben πέΧιξ lagen in gleicher Bedentung πεΧΙκη, πέΜα, πεΧΜς u. a.

7tε).)*ητηρ „Melkeimer“, π έ λ λ α  „Trinkgefass“ : die Worte 
waren thessalisch und aolisch, s. thessal. Glossen.
π έ μ π ε .  Λ ΐο ίτ ίς  πέντε.

Vgl. die sich auf δ 412 beziehende Glosse πεμπάσσεται* κατά πέντε 
άριϋμήσει. το γάρ πέντε AlohTg π έ μ π ε  XJyovai. Auch nach dem Etym. 
Magn. 660, 3 bedeutet πεμπάσετat »ΑΙοΧικώς το κατά πέντε άρι&μήσεκ.

Π έφ φ α μος' βασύ^νς.

π ε ρ  statt περί: Schol. des Ven. A  zu 0  651 *Ελ)Μνΐγχ>ς Λ ίο -  
λιν,ώς νομίζει τ ψ  περί π ε ρ  είρήσ&αι.

Da anch boi Alkaios und Sappho περ- uberliefert is t, so lessen sich 
folgende Glossen den Aolern zuweisen:

π ε ρ ρ ε & ψ α τ ο ' περιε$ψατο.
π ερ ρ έχειν*  υπερέχειν.

Vgl. πέρροχος Sappho 92.

π ε ρ ρ η ο ι π π ί α ν  τ ψ  άνατρέπουοαν ίππον.
Wenn auch das Compositum ale Ganzes in seiner Bildung unver- 

standlich bleibt, so ist doch seine Bedeutung wohl zu erkennen. περρηοι- 
entspricht einem gemeingriechischen νπερ-ηοι- (vgl. oben περρέχειν =  νπερ- 
έχειν), und gehdrt zu νπερίημι „hinuberwerfen, wegwerfen fiber etwas", 
ein Auedruck, welcher fur das Absetzen eines Pferdes besonders gut 
passt. ήσι- steht den verbalen Elementen δωοι-, στάσι- u. 8. w. gleich. 
Mit dem W orte soil offenbar jemand verspottet werden. Dass es in 
eolchem Falle die Lesbier nicht an kuhnen, drastischen Bildungen fehlen 
lieesen, beweist Alkaios 37 B und 38.

π ε ρ  σέ' προς σε.
Dieses περ braucht nicht mit pampb. περτί == πρός verbunden zu 

werden, sondern kann eehr wohl περί sein. Denn eine Wendung wie 
z. Β. περ σε ήΧΰον μέριμναι, in welcher περ σέ passend durch πρός σε 
glossiert wurde, steht auf einer Stufe mit περί βόθρον έφοίτων X 42, περί 
φρένας έΧθεΐν u. a. m. Vgl. auch Hesych’s Glosse π ε ρ ί  έ μ έ ·  πρός με.

(π έσ σ ο ν  . . . ττεόίον Λιολεϊς.)
tlberliefert ist πέσον  zwischen πεσσοις nnd πεσσός. Aus πεδίον musste 

aolisch in Folge der Zuruckziehung dee Accentes πέδχον πέζον werden:

[Aeol. Glossen]
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ein aolisches πεσσόν ist unerklart. In der Quelle des Hesych war πεσσόν 
vermutlich aus πέσδον  verdorben, da die Grammatiker in den aolischen 
Worten σδ statt des gemeingriechischen ζ sehreiben.

π ε σ σ υ μ π τ  ον ’ σκντίον.

π ε σ  σ υ π τ ψ  σκυτευρια.
Es ist kein ausreichender Grund vorhanden, die Glossen selbst zu 

andern — dagegen sind die Vermutungen σκντεϊον „Schusterwerkstatte“ 
und σκυτεντρια „Schustersfrau“ (vgl. βαλανεντρια u. ahnl.) nicht unwahr- 
scbeinlich. Der Nominalstamm πεσσνμπ-το ist erweitert aus πεσσνγγ- vgl. 
die Glossen πισνγγιον' σκυτίον, πισύγγων σκντεων und das bei Sappho 98 
uberlieferte πίσνγγοι, welches Fick in πέσσνγγοι andert. Als Grundform 
des Suffixes ist -ng- anzusetzen, woraus -yy- oder -μβ- werden konnte. 
Die Stamme πισν- und πεσσυ- verhalten sich zu einander wie πίσυρες und 
πέσσυρες. Beide sind aolisch: denn dera aolischen πεσσυ- entspricht, wie 
Fick erkannt hat, das gemeingriechische κασσύ-ω „schustern".

7t £ σα ύρες ' τέσσαρες. Λίολεις.
7ζέσσνρα , π ί σ υ ρ α · τέσσαρα.

π ί σ υ ρ α ς '  τέσσαρας.
π ι σ υ ρ ω ν  το αυτό.

Uberliefert ist πισνρω· τώ αύτώ.

π δ λ υ ν τ ρ α ·  άλφιτά.
Wenn das Nomen von παλΰνω abgeleitet ist, wie M. Schmidt ver- 

mutet (vgl. homer, παλύνειν άλφιτά), so ist seine aolische Abkunft wahr- 
scheinlich. Man kann es jedoch auch zu lat. polenta =  αλ.φιτα stellen.

π ο λ υ π ά μ μ ω ν * πλούσιος, 7νολλά κεκτημένος, πολύχρωμων.
7υάμματα γάρ τα χρήματα.

Auf Δ 443 bezieht sich π ο λ ν π ά μ μ ο ν ο ς · πολλην κτήσιν εχοντος.

7ΐοματεσσι* πόμασι.
Oberliefert ist πομάτ εσ ι .  Der Endung nach thessalisch oder aolisch.

πρ ό δρο μ ο ς  οίνος* ότι Μ ιτυλψάίοι τον τταρ αντοϊς γλνκνν
οίνον πρόδρομον καλόν σι Athenaeus I  30 b.

π ώ ν ν α · γραφίον.
Vgl. πόννος ·  το γράφος. Das Etymon ist unbekannt. Etwa zu lit. 

kaeu „graben", kasaU „kratzen“ ?

$έ&ος „Antlitz“, und Λϊολικώς δε (>ό&ος η §ί&ος
(so MV) λέγεται το πρόσωπον, η προσώπου ερύ&ημα. Etyxn. 
Magn. 701, 34. Vgl. Alkaios 150.

$ ό δ ο ν  Μ ιτνλψαΐαι το τής γυναικός.
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$ υβόν γάρ το Ιπινχιμπές παρά τοΐς Λίολευσιν. Etym 
Magn. 242, 3.

Der Stamm ist vrtQ, very: vjtq „dreben, krummen", vgl. ved. vrj 
„wenden, dreben", vrj in ά „krumm, falsch" (vrj- — ρνβ-). Erweitert ist 
er in ρέμβω, ρόμβος, ονμβος und ags. crence „Krummung, Trug", vgl. Fick 
W orterb. I * 555.

Σ α ρ π η δ ο ν τ ο ς ’ Σαρπηδόνος . . .  εστι δε Λ ίολιχή  (scl. η 
γενική) από ευθείας της Σαρπτηδώκ

σ α ώ τ ε ρ ο ς · . . . από πρωτοτύπου σάος Λίολικον.
Statt οάος ist αωσηώ  uberliefert.

α ί γ λ α ι  „Ohrgehange“: unter den Namen der περί τοϊς 
ώο'ιν έρματα fiihrt Pollux Υ 97 an σίγλχχς κατά τους Λ ΐο -  
)*έας, κατα δε τους Λωριέας άρτία/Μ.

Vgl. Hesycb ο ί γ λ α ί ·  ένώτια.

σ ίδα ρο ς  Λθ)ρν/.ως λέγεται η Λίολικώς Etym. Magn. 712,27.

α κ ά λ λ ι ο  ν ’ kv)Ukiov μινιόν, φ σπένδονσιν Λίολείς, ώς Φίλη- 
τάς φησιν ίν Ιάτάκτοις. Athenaeus X I  498 a.

Das uberlieferte κ ά λ λ ι ο v ist zu emendieren nach Hesyck’s οκαλλίον-  
κνλίκιον μικρόν, οί δε ακαλλόν.  Die Zusammenstellung mit altn. skal, 
age. seel, alts. ahd. sfcala „die Scbale, das Trinkgefass" liegt nahe. οκαλΙΛν 
iat wohl aus *σκα).-νόν hervorgegangen: „das Schalcben".

σγ.ν&ος „Pokal“ . . .  'καλείται δ* ό σκνφος υπό ’Ηπειρωτών 
. . . λνρτός, υπό δε Μη&νμναίων, ώς Παρμένων φηαίν εν 
τψ περί δια)*έκτον, σκύλος. Athenaeus X I  500b.

Wenn wir skuah- ale Grandform der Wurzel ansetzen, so kann to 
οχν&ος eine gleichberechtigte Parallelform zu το σκνφος (seltener ist 6 
σκνφος) geweseu seiu. Denn die ursprungliche Flexion des Nomens lautete 
aledann: Nomin. skughos =  σκνφος, Gen. skiig hesos =  ακύϋεος u. 8. w.

σ π ε λ λ ά μ ε ν α ι .  ατεύΛμεναι. 

ο π  ολ ε ϊ o a* σταλεϊσα.
Durch den Anlaut an- (vgl. die Beroerkung zur Glosse εναπολον) 

werden beide Formen als aoliscb erwiesen. Die Glosse α η ά δ ι ο ν  τb ατά- 
διον (vgl. Etym. Magn. 743, 24 β. v. ατάδιον . . άπό δε τοΰ οπάααι κληΰηναι 
σπάδιον και ατάδιον) kann aolisch, aber ebensogut argivisch sein, da [σ].τα- 
διον in einer vorionischen Inschrift aus Argos (Samml. no. 3267) belegt 
ist. Gregor Corintbius p. 364 (ed. SchUfer) weist σπάδιον den Dorern zu.

στρότος:  Etym. Magn. 728, 44 oi Αιολείς σ τ ρ ό φ ω  (ilberl. 
στροφώ) ?Jyovoi τό $ημα, v.ai a τροχόν λέγονσι τό ονν- 
εστραμμενον πλη&ος. ·
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Vgl. Cramer Anecd. Oxon. I  394, 13 ol Si AloUTg στρόφο)  λέγοντες 
το ρήμα και a τροχόν )Jyovaiv.

σ τ  ράψω: s. die Glosse στρότος.
σνρ κεσ σ  i '  σαρξίν. Λϊολεϊς.

Oberliefert iet σνρκ εσ ι .  Dass die Aoler συρξ fur σάρξ sagten, steht 
nach zahlreicben Grammatikerzeugnissen fest.

σνρτ , ί ζε '  σάρκαζε.
Vgl. aol. συρξ =  σαρξ.

τ ε ν ε χ ο ν ν τ ι ·  ενοικουντι. Αβιολεϊς.
Der Umetand, dass die Glosse in der richtigen Reihenfolge zwischen 

Τένεδος und τένΰαι steht, ist den gewaltsamen Anderungen M. Schmidt's 
( f  ενοΐκεντι oder τ εν/νκίοντή wenig gunstig. Etymologien sind billig: 
aber eine ausreiehende Erklarung fehlt bis jetzt.

τ ε ν ν ε ϊ  στένει, βρνχεται.
Die Glosse wird von Fick Worterb. I 4 59 dem vediscben t&nyati 

„8challen, drohnen, donnern" gleichgesetzt und dem aolischen Dialekte zu- 
gewieeen: denn nur bei den Aolern oder Thessalern verwandelte sich ein 
urgriecbiecbes *τέν-χει in τέννει.

τ έ ρ τ α · η τρίτη.
τ ί ν ν ε ι ν  άποδονναι.

τ ιννε ΐ ν  uberl. Dem attischen τίνω aus %τίνΓω entspricht ein aolisches 
τίννω. Mit doppeltem Nasale werden freilicb in spaterer Zeit aucb die 
Formen τίννυμι und τιννύω geschrieben, in welchen lautlich nur e in  v 
berechtigt ist. Vielleicht baben bier Praesentia wie οβένννμι, σκεδάννυμι, 
ζώνννμι die Veranlassung zum Irrtume gegeben.

τνδε* ενταν&α. ΛιοΧείς.
Dae uberlieferte τ ύδαι  emendierte Ahrens Dialekte I 154. Die Glosse 

beziebt sich wabrscbeinlicb auf Sappho 15.

v i όω „adoptieren“, ν ίω σ ι ς  „Adoption“ : νιώσεις (iiberl. 
νώσεις)· ai νιο&εσίαι, yml νιώσατο αντί τον »νιόν ΰετόν 
εποίησε« γ.αί νιώσαι. η χρησις παρά ΛίοΧενσιν. Etym. Magn. 
775, 28.

' Υ ρ ρ ά δ ιο ς  δε έστιν δ τον °Υρρα πάΐς,

cΎρρας δέ Μιτνληναίων τνραννος, ον νιος Πιττατκδς. Cramer 
Anecd. Oxon. IV  326, 30.

Von den beiden Namen, die wir aucb aus anderen Quellen kennen, 
koramt Ύρράδιος als patronymische Bildung, Ύρρας ale Koseform fiir den 
Dialekt in Betracbt. Das doppelte ρρ kann ja  freilicb urspriinglich sein: 
docb liegt es naber, "Ύρρας als Koseform den Namen Ύραΐος, Ύριενς an
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die Seite zu stellen. Yon dem Namen Ύρράδιος ist das Adjektiv νρράδιος, 
welches Hesych darch από τίνος των προγόνων άδοξος, ή εϊκαΐος erklart, 
vollig ζα trennen: denn dieses ist aas σνρράδιος entstanden (vgl. Hesycli 
ουρράδιος· νό&ος. μικτός, εΙχαΖος) and gehorte wohl dem kyprischen Dia- 
lekte an.

ν ρ χα ς  ΛΐοΧινχ>ν or ψιλουται· σημαίνει δέ τ ψ  in i  του τεί
χους άνα§§ίχησιν Bekker Anecd. I I  693, 15.

Das aolische νρχα und das gemeiogriechische άνα-ρρΐχά-ομαι „empor- 
klimmen" lassen sich aaf einen Stamm Ρρεχ· zurfickfuhren, dessen Kurz- 
form entweder / ρ χ  =  $ρχ-α oder Ρρ^χ- =  /pfg-d lauten konnte.

νρχας οίνον . . .  τψ βίτχρ προσεοιΤΌς *εράμιον, εστι δέ
ΛίοΐΑ,'ών τσυνομα. Pollux V I  14.

Bei Aristophanes (Vesp. C76, Fragm. 416 Blaydes) ist das Wort xnit 
dem Spiritns asper uberliefert, vgl. dagegen Cramer Anecd. Oxon. 1423,19 
ν ρ χ α ς ·  χριλονται. . .  σημαίνει δε τδταριχηρδν άγγεϊον, and Lexicon περί πνευ
μάτων ρ. 236 (in Valkenaer’e Aasgabe des Ammonias p. 210).

ν σ δ ο ν  oCot, yJmSoi.
tjfberliefert ist υ σ δ ο ί .

φ α ν ό φ ο ρ ο ι 9 ΛίοΧ&ίς ιέρειαι.
φέρενα* φερνή . .  Λίολεις δέ φέρεναν α υτψ  λέγονσιν ομοίως 
τΐ} ”Ε)*εναν. H erodian Π  939, 9.

Das uberlieferte φ ε ρ ν α ν  ist ζα emendieren nach dem Etym. Magn. 
790, 41 s. v. φ έ ρ ε ν α *  ot γάρ ΑΙολεΐς Χεγονσι την φερνήν φερενα\ν\.

Φηρες* οι Κένταυροι. ^Αολι/Λχίς.

φ η ρ ί α 9 &ηρία. Λϊοϊ&ίς.
Ygl. die Glosse φ ή ρ α .  δήρα.

ι



Der nord-achaisclie Dialekt.

Zwei Aufgaben sind der folgenden Darstellung gesetzt. Sie 
muss zunachst versuchen, aus denjeuigen Eigentiimlichkeiten, 
welche dem thessalischen, aolischen und bootischen Dialekte ge- 
meinsam sind, die Grundziige des nord-achaischen Dialektes zu 
entwerfen. Zweitens aber hat sie zu schildern, in welcher Weise 
sich der thessalisehe, aolische und bootische Dialekt nach der 
Auflosung der nord-achaischen Stammes- und Spracheinheit ge- 
sondert weiter entwickelten. Die letztere Aufgabe konnte in 
diesem Bande nur zur Halite gelost werden: nur der thessalisehe 
und aolische Dialekt sind in ihrer Sonderentwicklung verfolgt. 
Der bootische Dialekt muss dagegen zusammen mit den nord- 
dorischen Dialekten dargestellt werden, da er seinen nord-achai- 
Grundcharakter nicht bewahrt hat, sondern ein buntes Gemisch 
von nord-achaischen und nord-dorischen Elementen bildet und 
besonders in seinen Lauten vorwiegend dorisches Geprage tragi

Eine Eigentiimlichkeit der Lautentwicklung, der Formen- 
bildung, des Wortschatzes und der Syntax ist als n o rd -a c h a is c h  
zu betrachten:

—Μ »  Η

1 . Wenn dieselbe im T h e s s a lis c h e n , A o lis c h e n  und 
B o o tisch en , oder

«·

2. Nur im T h e s sa lis c h e n  und A o lis c h e n , oder
··

3. Nur im A o lisc h e n  und B o o tis c h e n  zu belegen ist, 
Dieser dritte Fall ist sehr selten.

Ausgenommcn sind naturlich diejenigen Erecheinungen, welche zwar 
den unter 1—3 aufgefuhrten Dialekten gemeineam sind, aber in jedera 
dereelben sich gesondert entwickelt haben.

Ferner sind natiirlich alle Erscheinungen des B o o t i s c h e n  ausge- 
Behloesen, welche ebeneowohl acbaisch als dorisch sein konnen. Obwohl 
also z. B. ausser Thessalern und Aeolern auch die Booter dem unechten 
ionischen η ein a gegenuberstellen, so sind die nord-achaischen Belege 
doch lediglich dem Thessalischen und Aolischen entnommen, da auch die 
Dorer a purum bewahrten.
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Eine gemeinsame Form des th e s s a l is c h e n  und booti- 
schen  Dialektes, welche nicht im Aolischen belegt ist, braucht 
nicht nord - achaisch zu sein. Denn die Booter hatten noch 
lange Zeit nach der Griindung der klein-asiatischen Aeolis ihre 
Wohnsitze im Siiden Thessaliens, um Kierion (Einleit S. 6 ). Es 
konnen also im Thessalischen und Bootischen gemeinsame Neu- 
bildungen entstanden sein, welche mit der nord-achaischen Ab- 
stammung beider Dialekte nichts zu thun haben.

4. Wenn dieselbe zwar b is h e r  nur aus e inem  Dialekte — 
entweder dem thessalischen oder dem aolischen oder dem booti
schen — zu belegen ist, aber bestimmte Grunde dafiir sprechen, 
dass sie bereits vor der Spaltung des nord-achaischen Dialektes 
vorhanden war. Als nord-achaisch sind also z. B. anzusetzen:

a. Jede Lautbildung des thessalischen, aolischen oder 
bootischen Dialektes, fur welche sich eine verwandte in alien 
drei oder wenigstens in zwei (vgl. no. 2  und 3) Dialekten 
nachweisen lasst

B e i s p i e 1 e. Die Form iet bisher nor auf aolischen In-
schriften gefonden. Da aber sowohl im Aolischen als im Thessali- 
achen aus /. -f- Spirant regelrecht )J. entsteht (vgl. aol. όφέλλω, άπό· 
ατελλαι, thess. βέ)1ομαι, άπνστέλλαντος), βο war βόΧ).α nord-achaisch.

Das Particip φεοτός „erbeten“ =  ion. * θεατός (aus g'hvestos) ist 
bisher nur in dem bootischen Namen θιό-φεοτος nachzuweisen. Da 
aber eln ursprungl. λτ-Laut vor hellen Vokalen in alien drei nord- 
achaischen Dialekten nicht selten durch einen Labial vertreten ist 
(thess. aol. πέμπε =  penk’te , ion. πέντε — thess. aol. <ρήρ — g'hvcr, 
ion. θήρ — aol. πήΐε, boot, πεΐΐε — Utile, ion. τήλε), βο darf φεοτός 
als die gemeinsame nord-achaische Form beaneprucht werden.

b. Jede bereits urgriechische Laut- und Formenbildung 
des Aolischen oder Thessalischen.

B e i s p i c l .  Der Infinitiv auf -μεναι ist bisher nur im Aolischen 
belegt: einem aolischen δόμεναι entspricht im Thessalischen und 
Bootischen δόμεν. Indessen muss δόμεναι urgriechisch gewesen sein, 
da die gleiche Endung in ssk. dd-mane vorliegt. Eine urgriechische 
Form des Aolischen gchdrte aber naturlich dem nord-achaischen 
Dialekte an.

c. Jede Lautbildung, jede Form und jede Yokabel des 
Aolischen, Thessalischen oder Bootischen, welche auch im 
sud-achaischen Dialekte zu belegen ist
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B e i s p i e l e .  Das thessaliscbe ττόλις „Stadt“ geht auf πτόλις 
(=  kvolis) zuruck. Diese letztere Form ist nicht bei den Aolern und 
Bootern, welche πόλις sagten, wohl aber bei den Sud-Acbaern belegt 
(vgl. Verf, Dial. I 224). Also war sie gemein-acbaisch und damit auch 
nord-achaisch. Das bootiscbe πόλις ist doriscb, das aoliscbe πόλις 
wabrscbeinlieb wobl der bellenistischen Umgangssprache entlebnt.

Das aoliscbe κασίγνητος ist bisber weder in tbessalischen nocb 
in bootiscben, wohl aber in kyprischen Inschriften gefunden (vgl. 
Verf. Dial. I 281). Also war es nord- uDd siid-achaiscb.

d. Jede Form und jeder Wortstamm des Thessalischen, 
Aolischen oder Bootischen, welcher im Homer zu belegen ist.

Da der uns vorliegende Homer-Text sicb aus ionischen und so- 
genannten aolischen (d. i. nord-achaiscben) Formen zusammensetzt, 
so ist jede homeriscbe Form oder Vokabel. welche wir bei den 
Aolern, Thessalern oder Bootern, aber nicbt bei den Ioniern wieder- 
finden, dem nord-achaischen Dialekte zuzuweisen.

Be i s p i e l e .  Der Genetiv Sg. der o-Stamme endigt bei Aolern 
und Bootern auf -ω , bei den Thessalern nacb dem Zeugnisse der 
Grammatiker auf -oto, cine Endung, welche im 3. Jabrb. bereits zu 
-oi verkurzt war. Da nun Homer Genetive auf -oio und -ω neben 
einander hat, so besassen die Nord-Achaer ausser dem Genetive 
auf “Co auch die vollere Form auf -oio.

Das homerisch-poetische W ort αφενός „Reichtum" ist in der Prosa 
bieher nur ale zweites Element aoliseher Namen belegt (Αι-αφένης, 
Τιμ-αφένης). Daraus folgt aber, dass es nord-achaisch war.

Litteratur.

Fur den th e s sa lis c h e n  Dialekt waren Ahrens (Dial. I  
218—222, Π  528—535), v. d. Pfordten (de dial. Thessal., Munchen 
1879) und Meister (Dial. I  289—309) noch auf ein sehr geringes 
Material angewiesen. Die wichtigste Inschrift des Thessalischen 
(no. 16) wurde erst im Jahre 1882 veroffentlicht. Auf ihr be- 
ruhen die Darstellungen des thessahschen Dialektes von Reuter 
(de dial. Thessal., Berlin 1885) und Prellwitz (de dial. Thessal., 
Konigeberg 1885). Die letztere Arbeit kann als mustergiltige 
Darstellung eines einzelnen Dialektes liingestellt werden. Das 
Material ist seit 1885 durch 16 zum Teil alte und umfangreiche 
Inschriften enveitert worden.
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Die Darstellung des (asia tisch -) ao lisch en  Dialektes von 
Ahrens (Dial. I  5 —163) ist noch heute neben der Meister’schen 
Neubearbeitung (Dial. I  8—199) nicht zu entbehren. Die alteren 
Arbeiten iiber das Aolische treten hinter Ahrens und Meister 
vollig zuriick. Dass im Folgenden mehr als in diesen beiden 
Werken geboten werden kann, ist zum grossten Teile den zahl- 
reichen inschriftlichen Funden zu danken, durch welche unser 
Material innerhalb der letzten 1 0  Jahre fast verdoppelt ist

Der b o o tisch e  Dialekt endlich, welchen bereits Ahrens 
(Dial. I  164—218, I I  514—528) scharfer als den thessalischen zu 
fassen vermochte, ist nach den Arbeiten von Beermann (Curtius’ 
Stud. IX  1 —8 6 ) und Fuhrer (de dial. Boeot., Gottingen 1876) 
ausfiihrlich dargestellt von Meister (Dial. 1 203—286). Die zahl- 
zeicben im letzten Decennium gefundenen bootischen Inschriften 
haben unsere Kenntnis im Detail nicht unbedeutend bereichert.

Der Versuch, aus den gemeinsamen Erscheinungen des 
Thessalischen, Aolischen und Bootischen die Grundziige des 
n o rd -a c h a is c h e n  oder „ p a n -a o lis c h e n “ Dialektes zu ent- 
werfen, ist in erschopfender und systematischer Weise nur einmal 
gewagt worden: von Brand, de dialectis Aeolicis quae dicuntur, 
Berlin 1885. Leider ist von dieser geschickten und griindlich 
durchdachten Arbeit nur der erste Teil, die pan-aolische Laut- 
lehre, erschienen.

Abkurzungen.

In s c h r . =  diejenigen thessalischen und aolischen Inschriften, 
welche als Quellen des nord-achaischen Dialektes in diesem 
Bande S. 9—128 gesammelt sind.

Die Inschriften 174—177 fiihren den Zusatz >Balbilla«.
S am  ml. =  Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, 

herausgegeben von Collitz und Bechtel. Nach ihr sind 
die bootischen Inschriften (no. 374—1146) citiert

S appho : Fragmente der Sappho, in diesem Bande S. 133— 165.
Die unter dem Namen der Sappho iiberlieferten drei Epigramme der 

Anthol.Graeca(BergJcPoetaeLyr. I l l 4 no. 118- 120) babe icb auegeschlossen.
A lk a io s : Fragmente des Alkaios, in diesem BandeS. 165—194.
A desp .: Fragmenta adespota, in diesem Bande S. 194—198.
T h e o k r it :  aolische Idyllen, in diesem Bande S. 199—204.
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C om pend. I  I I  ΙΠ :  die unter dem Namen des Johannes 
Grammaticus iiberlieferten drei Compendien des aolischen 
Dialektes, in diesem Bande S. 204—222.

G losse : thessalische und aolische Glossen, gesammelt in diesem 
Bande S. 222—248.

<*
Die Zahlen hinter den t h e s s a l i s c h e n  Belegen beziehen sich stets 

auf die laufenden Nummern der I n s c h r i f t e n .

I. Die Laute.

Schrift mid Aussprache.
1. Da wir fiir die meisten der altgriechischen Dialekte, 

was die Aussprache der Laute anbetrifft, lediglich auf s c h r if t-  
lich e  Uberlieferung angewiesen sind — mag dieselbe in In 
schriften oder Litteraturwerken oder Angaben der antiken Gram- 
matiker bestehen —, so erhebt sich von vomherein die Frage, 
wie weit das Alphabet den lebendig gesprochenen Laut wieder- 
gibt. Als die Griechen ihr Alphabet den Phoeniciern entlehnten, 
wahlten sie fiir jeden der Grund-Laute ihrer damaligen Aus
sprache je einen der 22 phonicischen Buchstaben — feinere 
Laut-Nuancen kamen hierbei natiirlich nicht zum Ausdruck (so 
z. B. der Unterschied zwischen σσ =  σ - f  a und οσ =  κ +  %). 
Nun waren aber die Laute des Griechischen nicht etwas Starres, 
Unveranderliches: sie entwickelten sich vielmehr von Jahrhundert 
zu Jahrhundert in den Diaiekten weiter. Sollte deshalb das 
Alphabet im Laufe der Zeiten denjenigen Zweck erfiillen, zu 
welchem es urspriinglich bestimmt war, so musste es sich den 
Lautveriinderungen anpassen. Dies geschah — und zwar so, 
dass man nicht etwa neue Buchstaben bildete, sondern mit dem 
einmal vorhandenen Schriftmateriale unter Zugrundelegung seines 
urspriinglichen Lautwertes den eingetretenen Lautwandel, so gut 
es ging, zu veranschaulichen versuchte. Ein Beispiel fiir diese 
„ p h o n e tis c h e  S c h re ib u n g ^ . Der Buchstabe Y war ur- 
spriinglicli fiir den reinen, indogermanischen w-Laut bestimmt. 
Nun wurde in einzelnen Diaiekten das schliessende o der Pra- 
position από tonlos und dumpf, nach ii zu ausgesprochen. Selbst- 
verstandlich war dieses aus o entstehende v } genau genommen,
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qualitativ verschieden von dem alten indogermanischen a-Laute, 
wie wir ihn in τνχα, Ι'φνγον antreffen. Allein man wusste das- 
selbe nicht besser und genauer wiederzugeben als durch Y , und 
so schrieb man A P Y . Die phonetische Schreibung gibt ims also 
nur annahemd ein Bild des gesprochenen Lautes: aber das genugt 
in den meisten Fallen, um uns das Wesen des eingetreytenen 
Lautwandels zu veranschaulichen.

Da diese phonetische Schreibart nicht nur bis zu einem 
gewissen Grade ungenau, sondern auch unbequem war, weil sie 
stete Umanderungen in der Yerwendung der bestehenden Schrift- 
zeichen erforderte, so bildete sich neben ihr das Princip der 
„historischen Orthographies aus. Man hielt an deijenigen 
Schreibung eines Wortes, welche zu einer bestimmten Zeit iiblich 
und lautlich gerechtfertigt war, dauernd fest, unbekummert darum, 
ob die Laute in spaterer Zeit eine von der urspriinglichen Be- 
deutung der Schriftzeichen abweichende Klangfarbe annahmen.

Fur unsere Kenntnis eines Dialektes ist es natiirlich von 
entscheidender Bedeutung, ob die Denkmaler desselben „pho- 
netisch“ oder „historisch“ geschrieben sind. Die „historische“ 
Orthographie bildete sich, wie Blass Aussprache 3 S. 9 bemerkt, 
erst zu der Zeit heraus, wo die Griechen viel zu schreiben und 
zu lesen begannen. Er hatte noch genauer sagen konnen: sie 
tritt zuerst in demjenigen Dialekte auf, welcher sich im 4  Jahrh. 
durch seine Litteratur den Ruhm errang, die klassische Form des 
Griechischen darzustellen, dem Attischen. Alle diejenigen griechi- 
schen Stamme, welche es nie zu einer anerkannten Litteratur 
gebracht haben, halten bis in spate Zeiten treu an der phone- 
tischen Schreibung fest. Zu ihnen gehoren auch die Nord- 
Achaer.

Die Gedichte der Sappho und des Alkaios lagen noch den 
alten Grammatikern des 3. und 2. Jahrh. in streng phonetischer 
Schreibung vor — sie haben ihre Transskription der aolischen 
Laute lediglich dieser Quelle entnommen. Beweisend hierfiir ist 
z. B. die Form άπν, welche in den Texten der Lyriker steht 
und von den Grammatikern ausdriicklich aolisch genannt wird. 
Diese kann den Grammatikern nur aus den Liedem der Sappho 
und des Alkaios, wie sie auf den Papyrus-Rollen standen, bekannt 
gewesen sein: denn, batten sie ein apu noch im Volksmunde 
gehort, so wiirden sie dasselbe sicher nicht mit άπν wiedergegeben 
haben, da zu ihrer Zeit das v allgemein als tl gesprochen wurde.

·■<

• l i

/■
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Ferner sind alle Inschriften des thessalischen und aolisclien 
Dialektes durchaus phonetisch geschrieben. Wenn wir hier und 
da, namentlich in jungerer Zeit, ein Schwanken finden, wenn 
bisweilen statt des dialektischen Lautes der gemeingriechische 
geschrieben ist, so kann sich darin der auch die aussere Technik 
beherrschende Einfluss Athens offenbaren: die Provinzialscbreiber 
hielten es fur fein und gebildet, sich der attischen Orthographie 
zu bedienen, auch wenn dieselbe nicht einmal annahernd dem 
Laute entsprach. Meistens ist es jedoch nicht bios attische Ortho
graphie, sondern auch attische Aussprache, welche in den Dia- 
lekten um sich greift, so dass dann ein Widerspruch zwischen 
Schreibung und Aussprache uberhaupt nicht vorhanden ist. Bei- 
spiele fur das friihe Eindringen attischer Aussprache bilden die 
schon gegen Ende des 4. Jahrh. in den aolisclien Urkunden auf- 
tretenden Prapositionen από (statt άπυ) und ava (statt or).

Offene und geschlossene Silben.

2. In Bd. I 129 wurde aus einer EigentUmlichkeit des 
kyprischen Alphabetes der Schluss gezogen, dass die Sud-Achaer 
im Inlaute die Gruppe Muta +  Liquida (auch μν) mit dem fol- 
genden Vokale zu einer Silbe verbanden und so den vorher- 
gehenden Vokal offen sprachen (z. B. Κν-προς) — dagegen zwei 
Konsonanten, welche nicht Muta +  Liquida waren, trennten und 
mit dem ersten die vorhergehende Silbe schlossen, mit dem zweiten 
die folgende Silbe begannen (z. B. ϊ'σ-τασέ). Ob diese Eigen- 
tiimlichkeit auch nord-acliaiscli war, ist nicht mit Bestimmtheit 
zu entscheiden. Doch lassen sich zwei Tatsachen dafiir geltend 
maclien.

a. Mehrere aolische Inschriften fuhren am Ende der Zeilen 
das Princip der Silbentrennung durch. Dabei werden gewolinlich 
zwei von Yokalen eingeschlossene Konsonanten, welche nicht 
Muta +  Liquida sind, getrennt, walirend Muta -h Liquida ver- 
einigt am Anfange der nachsten Zeile stehen. Der Grund hierfiir 
kann nur in der Aussprache zu suchen sein: denn in mehreren 
Fallen sind durch die Trennung Stammeselemente, welche eng 
zusammen gehoren, aus einander gerissen. Am reinsten ist die 
Hegel durchgefiihrt in der allerdings jungen Inschrift 173
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aus Kuma. Dieselbe bietet εν-τάφαν  ιο/η· πάν-τεσσι 29/30, 
νχπενέγβεν-τα 44/4 5 , aber προσμέ-τρεις is /u ,  επε-γραφην 36/37, 
δεδο-γματισμέναις 53/54, πά-τρος  5g/57. Aber auch in alteren 
Inschriften sind zahlreiche, zum Teil sehr beweiskraftige Bei- 
spiele zu finden. In Inschr. 119 ist εξε-κλάϊσε Α τ /s, ο-μννν 
C 9/10, aber άποσ-[τέ]λ?Μΐς Dio/u, βα&όεν-[τι\ C*, δΓ/χχζόν-τεσσι 
Ce/s, Ιάγώνι[π-πό]μ D u /ΐδ, (freilich auch mit Zusammenhaltung 
des Stammes α[ι>£-σ]*αι//ε A 4/5 ) geschrieben. Neben [arcοδει\-7.ννμέ
νος 114 2/s und στά-[&μα) 1357/8 liegen αποο-[τέλ)χηΓ\τος 1304, 
διν.όσ-[ταν] β/7 , [δε'δοσ]-&αι 156ο /ι 0, επ[έσ]-ταγ.ε ic/i7 . Inlnschrift 
159 hat man Πά-τρωνος i/2, aber [ττά)']-των 4/5 getrennt Wenn 
in Inschr. 120 zwar δεδοσ-ΰαι is, aber νπό&ε-[σ&αι] s/4 (wie άνό- 
γραψατ i7/ia) geschrieben ist, so hat hier die grammatische Auf- 
fassung der Form den Ausschlag gegeben. Diese kann natiirlich 
auch da τοη Einfluss gewesen sein, wo wir an sich eine Ein- 
wirkung der Aussprache voraussetzen wiirden. Beispiele hierfur 
sind schon im Vorstehenden enthalten: hinzufugen lassen sich 
πεντά-μναιον 1 1 2 i6/i7- 21/92 neben σν[ν]-τε^σ&ειεν 8/9, und αντο- 
‘/.ράιορος I 6 8 2 3 /2 4  neben άλιτονρ-γατον s/s, μίσ-&ον 2 7 /2 8·

b. Ein kurzer Vokal vor Muta cum Liquida konnte im 
Metrum nur dann als Kiirze gemessen werden, wenn er in offener 
Silbe stand: nur πα~τρός konnte einen Pyrrichius bilden. nicht 
aber πατ-ρός, Wenn also bei den aolischen Poeten ein kurzer 
Vokal vor Muta 4- Liquida nicht  notwendig die Silbe zu 
einer positione langen machte, so liegt darin ein Beweis, dass 
Muta 4- Liquida vereint zum Anlaute der folgenden Silbe ge- 
zogen wurden. In den Fragmenten der Sappho ist ein kurzer 
Vokal vor Muta 4- Liquida (λ ρ μ v) und βρ- (βρ-) 37mal lang, 
3mal kurz gemessen: lyJr^qaxo 511 , μαλοδρόπηες 932, αμμτ πρέ
πει 136. An drei Stellen gibt das Metrum keine Entscheidung. 
Alkaios gebraucht einen kurzen Vokal vor Muta 4* Liquida 
18mal lang, 2mal kurz: τίνα προς 201 , ΪΥ.νψαι 98. An fiinf 
Stellen bleibt die Quantitat unentschieden. Diese Statistik lehrt 
wenigstens, dass ein kurzer Vokal vor Muta 4- Liquida als Kiirze 
gemessen werden konnte, und das geniigt, um die Aussprache 
πά-τρος, μέλι-χρος u. s. w. wahrscheinlich zu machen.

Diese offene Aussprache eines Vokales vor Muta 4* Liquida uud 
demit auch das metrische Gesetz, dass Muta 4* Liquida nicht notwendig 
Positions-Lange macben, sclieincn g e m c i n - g r i e c h i s c h  gewesen zu sein.
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Einfache Vokale.

KJ

A

3. Ein ursprungliches kurzes cc ist im Nord-Achai- 
sclien im allgemeinen unverandert geblieben. Beispiele:

1. In offener Stammessilbe: 
β ά -  (zu βά-):

Thess. προβατευοντι 642 , προβατείας 64.
Aeol. ζάβατον Sappho 158.

σ τα - (zu στά-):
Aeol. νχχ&ισταμέναις Inschr. 84 12 , προστάντων 85 30, έπι- 

στα\τεί]α[ς] 121 β, χοροστάτας 121 ss 129 Aso, μετάστασιν 173ίο, 
έπιστάτα 179, ευστα&έως 1714, ίστάΰησαν Sappho 53, εσταμεν 
Alkaios 157, στάσιν 18ι, καστά&εις Adesp. 67.

στά-& μός:
Thess. στα & μία 261 .
Aeol. στά\βμά] Inschr. 1357/8.

στά-τήρ:
Thess. στατεΐρας 18 oft.
Aeol. στατήρας Inschr. 119 A u  Bo, στατήρες 1 2 1 4 8 .

πά-τήρ:
Thess. ηατρί 75ι, ίΑντιτζάτρου 6 4 , Πατρουννία 72a 4.
Aeol. πάτρος Sappho Ι 7 , πατέρων Alkaios 71 104 105A, 

πατρωΐοισι Inschr. 112β 113δ, ΥΜ'/,οπάτριδα Alkaios 37 A u. s. w.

φ ά -  „reden“ (zu φά-):
Thess. (ραμένος 18 oft, (ραμένα 18 oft.
Aeol. εποφασiv Inschr. 95Bio, εφατ Theokrit 3026.

αγά- „bewundemu:
Thess. \Άγασιδάμαιος 167 2 , 'Λγασικράτεις I 6 7 2 , 'Λγάσσας

6536.
Aeol. Άγασιστράτω Inschr. 158 s.

Ho f f m a n n ,  dlo griochlscbon DIalekto. II, 17
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ε ρ ά - μ α ι  ,,lieben“, ε ρ ά - τ ό ς  ,,geliebt“ :
Thess. *Ερα . . .  62 **« Das tj des Namens Nr/.ηράτειος 65ie 

(statt ει) weist vielleicht darauf hin, dass der Trager desselben von 
Geburt kein Thessaler war.

Aeol. Φιληράτω Inschr. 1 6 6 2 . 1 2 /1 3 , Νικήρατος 157 ιβ, 
τογεν η 145a, εράτα Balbilla 176s, εράται 177 s, ηράμαν 
Sappho 33, ίράτοις 78 1 , τώραμενω Theokrit 293 2 .

a. Die Form έροτός let nur ans der tbessal. Stadt Metropolis in 
dem Namen Έροτοχλίας 62i0 belegt. Die bootischen Namen *Εροτίων 
Samml 494,e 7 0 6 4 /5  β64δ, Έροττις  606 konnen von ίροτός =  ερατός (vgl. 
boot, Έράτων Samml. 914 III?), aber aucb von aeol. εροτις =  ίορτή ab- 
geleitet eeint vgl. den Namen 'Εόρτιος.

δ ν ν α - μ α ι , δ ν ν ά - μ ι ς , δνν ά - τό ς :
Thess. δννάτ^ι[α]ι δ 9 , Jvvacog 165 4 , Ανναιείον 656, [Ανν]ά- 

τειος 65 56.
Aeol. όviator Inschr. 84ΐ5, δυνατοί 851 9 /2 0 , [δ\υνάμει 89ι, 

εδνναιο 1 2 1 4 , δύναμαι Sappho 90ι, ίδνναντ 93s- Die Lesung 
δυνατόν Balbilla 174 7 steht vollig sicher.

μ ε · / a-  (altn. wjok aus *meku):
Thess. μεγά)χης 22.
Aeol μεγας Alkaios 151 341 93, μεγα Alkaios 251  92, με

γάλο  Inschr. 90ie 91*, μεγα?<ας 129 Αι$, μεγαλνννεο Sappho 35 u. a.

σ ά - φ α ,  σά-ψής:
Thess. διεοαφειμένα 7s4. se/39. 4 6/4 7 .
Aeol [δι]ασά(ρηνται Inschr. 95A 4.

Von Prellwitz Griecb. Etymol. 280 wird οά-φα auf Ita-hha, οα-φής zuf 
tuS-hhi* „9ehr lenchtend" zuruckgefubrt: tea =  ved. tuvi ,,sehr, etark".

Aus den E inze lsprachen  verdienen Erwahnung:
Thess. κ α τ α - σ π ά - ο ε ι  I n .
Aeol απο-π:[ε]ρα-σσε ι  „verkaufen“ Inschr. 156ia/i4 , ano- 

7tέρα-ο[σαι~\ 120* (περά- ist Basis zu πρά- in πιπρασχω, ττέ- 
πράμαι).

& ν γ α - τ ε ρ α ς  Inschr. 119A* Βδ, θυγατέρα 124χ (&νγά- «=» 
ssk. dulii·).

ί π ι ο τ α - μ έ ν α  „kundig“ Sappho 70*.
σ ν . ι δ ν ά -μ έ ν α ς  Sappho 27 1 , έσ κ έδα -σ  95.
δμ π ε τ ά - ο ο ν  Sappho 292 .
Ι π τ α - μ ε ν ο ν  Alkaios 39®, u. a. m.

•/ait
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2. In  geschlossener Stammessilbe : 

a y -  „fiihren“ :
Thess. 'Λγελαείοι 7 5 , *Λγελόειος 65i52.
Aeol. εισάγη[ται] Inschr. 9 5 Bg5 , vat άγη 119A21, σννάγαγε 

119D24 129A ig/i7* 43/44, [Ισ]αγάγη 129B4g, άγην Sappho I 19 6 6 , 
άγε 45, άγαγοίψ  159, άγω Theokrit 297, είσαγώγαν Inschr. 
129Ale 156δ 1 5 8 7  159s, εξαγώγαν Inschr. 156 5 158s 159δ,
νϋραγώγων 1 0 0  2 .

b. Wabrscbeinlich lang ist das a in these. Ά γ έ - μ α χ ο ς  65149 (=  att. 
'Ηγέ-μαχος: die Inschrift 8513. 42. &e kennt allerdings einen Ionier Αγέμαχος) 
und aeol. Ά γ έ - μ ο ρ τ ο ς  Inschr. 120fl 126 4 (=  ion.Ήγέ-μβροτος). DerKurz- 
name aeol. Α γ η  1279 kann a oder ά enthalten.

c. Da die Aoler kurzes a nur vor oder hinter einer Liquida {ρ λ 
μ v) in o verwandelten, so ist die Lesung *Ογεμάχ[ω] Inschr. 178s =  
Άγεμάχω nicbt wahrscheinlicb.

α-γά&-ός:
Thess. αγαθά 6 1 , αγαθός 712, αγαθόν 71 4, femer l/ίγαθο- 

oft in Eigennamen.
Aeol. άγάθαι Inschr. 85ΐδ 147is, άγάθοις 85*2/23. 3 3 , άγά&α 

92i 112s. is 1271 173*4, αγαθών 129Ag, ΥαλονΑγαθίας 1 7 3 2 3 , 
ν&γα&ος Sappho 101, άγα&ος Theokrit 29 *1 u. s. w. In  aolischen 
Eigennamen ist 'Λγα&ο- bis jetzt nicbt belegt.

άγ-ρέω:
Thess. εφανγρενθειν 16 u .
Aeol. άγρίθεντα Inschr. 8540/5 0 , (άγ)ρηται 9 5 Be, άγρεο- 

μενοι 137c, προαγρημμένω 173c, αγρει Sappho 2 i 4, Υ.αταγρει 43, 
ηαλινάγρετον Theokrit 29*8, τεεδάγρετον Glosse.

α χ - , ά γ -ρός :
Thess. IAvI ol 6 1 3 , άγ.ρο7εολιν 16*2.45, άκαινα Glosse.
Aeol. άκροπόλι Inschr. 119A 10 , άκρωι Sappho 93 1 , αγρόν 

93*, άγροτάτωι 93*, ά'/,μας Inschr. 176δ, άγ[μας] 175π, αγόντων 
Glosse.

ά ρ-  ,.fiigen“ :
Thess. Ααμ-αρμένον 6 s ('Λ ρ μένος Argonaut aus Thessalien, 

Strabo ρ. 503 und 530), 4Αρμοξενείον 18*s, 'Αρμοδίεως 65iao.
Aeol. Ιάρμονία Inschr. 105, άρμόζοισαν 173ΐδ/ιο, αρμ 

Sappho Ιο, άρμάτεσσι Adesp. 51, άρμενα Theokrit 29ο (τ&ρμενα 
Alkaios 94), άρτίως Sappho 18.

17*
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γ α μ -  „heiraten“:
Thess. Γαμί-φρειος lGse.
Zu dem ersten Elemente vgl. θα).ί-αρχος, Θα).ι-μβροτΙδας, Χαιρι- 

γ£νη'ς nnd den Name η Γάμο;. Fick bezweifelt, dass ΓΑΜΙ richtig gelesen 
ist, nnd venmutet ΤΑΛΑΙ, vgl. Ταλαι-μενης.

Aeol. γάμος Sappho 99, γαμβρός 91 δ 103, γάμβρωι 51 β, 
γάμβρε 99ι 1041 105 106.

δ ά β -  „kundig sein“:
These. Αόβων 6 6 , Αάογος Thessaler bei Demosth. XVUUL 295.
Aeol. εδάη Theokrit 2819 , δαημεναι Grlosse.

δ α π ά ν α :
Thess. δαπάνα 7 39. 42, δαπαναμάτονν 63is.
Aeol. δαπάνας Inschr. 129 Αιβ, δαπάναν 121s, πολνδα- 

πάνως 150ι, μεγα)*οδάπανον 173 27.
β ά λ - ί σ χ ο μ α ι :

Thess. βαλίσσχηται 5 4 /5.
Aeol. άλίσχψ αι Inschr. 119Ds6, αίχμαλώτοις 842s.

βάναξ:
Thess. In Namen: Ανάξα[ιρχ\ος 16δβ, Αναξάνδρειος 65 35.

1Αναξά[νδρειος] 72 a is, Αναξαγόρας Αναξαγοραιος Samml. 1288.
Aeol. βάναξ Alkaios 1, άναξ 90, βάνασσ(α) 9ι, εβάνασσε 64, 

Πολνβανάχτιδα Sappho 86, Αναξίων Inschr. 1133*9. 9. 1 3 . 1 2 .

FaaTVy βαστάς:
Thess. βασστών 5s und Α στό - oft als Namenselement z. B. 

Αστοχράτεις (h/e.ey Αστίππει[ος] 1 6 β9, Ασστόφιλος 48d u. a. m.
Aeol. αστών Theokrit 29ss.

&αν-,  θ ά ν α τ ο ς :
Thess. άπέ&ανε 13s, ε&ανε 70s.
Aeol. άπο&άνην 119Ai9/20 Bse/27, χατΰάνοισα Sappho 6 8 1 , 

χάτ&ανε Alkaios 20, χατ&άνην 30, — &ανάτωι Inschr. 821 4 , 
χϊόνατος 119Ai7.i7 B si, ά&ανάταν 1751 4, ά&άνοπ Sappho l i ,  
ά&ανάτωι lu , ά&άνατοι, Alkaios 80.

καλός, χ ά λ λ ι - :
Thess. Καλλι- oft in Eigennamen.
Aeol. χάλοις Inschr. 85 2 2 . 33, χάλογ 160io. 19 , κά[λον] 1309/io, 

χάλως 173s9, χαλοχαγα&ίας 1732s, χαλλίστα 173se, Καλλίχλψ  109,
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καλλίκομου Sappho 60, καλλιπάρανοι, 129, ζα/Μλλές Glosse. Be i 
den lesbischen Lyrikern steht das a von καλός stets in der Sen- 
kung und ist stets k u rz : καλοί Sappho I 9, καλαν 3 ι, καλώς 
11* 104, νΑλαις 14ι, καλόν 19s 79, καλών 281 , καλαν 58, καλα 
851 , καλός 1011 . 2 , καλόν Alkaios 30, [κ]ά)>ων Adesp. 56Α , καλόν 
Theokrit 29 ig , κάλω in der Yersbasis Theokrit 30s. Auch im 
Komparative καλών Alkaios 134 und im Superlative κάλιστος 
Sappho 133 (iiberl. κάλλιστος) war die erste Silbe kurz. Da- 
gegen gestattet sich die Dame Balbilla, in ihren Distichen das a 
in der Hebung (καλόν 175id) und in der Senkung (καλα 1 7 6 4 ) 
als Lange zu gebrauchen.

π α ν  Neutr. „allesa :

Thess. Παν-δάμου 28, Παν-αιρείον 69g, Παν-&αείτα 48 g.
Aeol. Παν-κρε[τειος] Insclir. 90 4, τεάννυχιν 1177, πανδάμι 

l l9 B s ,  παν[άγυρ]ιν 129A48, i tαναγυριάρχας 169s/g 170a, πασσν- 
διάσαντος 1731 , παντέλεα 17322. Bei den Dichtern ist die 
K iirze metrisch gesichert nur in ιεάμπάν Alkaios 78, an alien 
iibrigen Stellen lasst das Metrum auch eine Lange zu : παν 
Sappho 2 17 72 Alkaios I 8 7 , ιεάμπαν Sappho 517 Alkaios 68 

Adesp. 56B 2, ινάννυχος Sappho 43, Πανδίονις 8 8 , παμβασίλψ 
Alkaios 5 4 , ιεαμβασίληα Balb illa 174g, πάσουρτον Adesp. 64. Die 
alten Grammatiker l)ezeugen ausdriicklich, dass παν im aolischen 
Dialekte kurz war (Herodian I  533, 32. I I  12, 22. 903, 30).

π α ν τ -  „a ll“ :
Thess. παντός IC20. 4G, πάντα 7 4 3 /π 1619 63u 65 j, πάν- 

τονν 16jο/ιl . ΐδ/ic, πανεεσσι 7 sg, πάνσα 65?, Πάντως 16δο, 
Πάντα . . .  1692 .

Aeol. 7εάντες Insclir. 129 A  39 Sappho 51 δ Adesp. 73, πάντα 
Inschr. 112π 113β 1 1 4 2  129A29*so Bso»68 157n 155ai4 (s. 
Nachtrage) Sappho 95 Alkaios 39a Theokrit 2 8 2 5 , ιτάντ Adesp. 61 
Theokrit 30ΐδ, πάντων Inschr. 129A n  158? Sappho 133, α π ά ν
των Adesp. 64, ιεάντεσσι Insclir. 1 2 1 3 5  1 30n 1677 173a9/80, 
παντοδάπαις Sappho 201 , ιταντώνια Glosse.

τά γ-y τα γός , τα γ έ :
Thess. ταγοί 7 β7, ταγός 16s. 1 1 . 24. 41 , ταγουν 16ιο 54ae 63ο, 

ταγενόντονν Ι 624 63a, ταγός Glosse.
Die Kiirze des a ist bezeugt dureh lliae Ψ160 παρά, 6* oi ταγοί άμμι 

μενόντων. Bei den Tragikern liat ταγός allerdinge langes a.
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Aeol. εττ(ιτ)ά(/α]ν Inschr. 101 β/7, τετάγμενος 85 a, τετα&μέ
νους 129A j6/s7, άττοτάσσψ  12147, νχετάταξαι 120β, επιτάξαντος 
129Αιο, ευταξίας 136ιο, σνντάξιος 168*7.

τα λ - „ertragen“ :
These. Ttt)jovv 1684, ΤαΪΜνειος 16βι.
Aeol. T a)xt. .  90ao· >

τ ά μ - ί α ς :
These, ταμίας 16so. 46 17β , ταμ[ι]αν 54a?, ταμιεζνόν- 

τονν] 54β.
Aeol. ταμία  Inschr. 1214ΐ, ταμίαν 84aa 12149 157 a. 5, ra- 

μίαι 8846, ταμίαις 129 A 45.
Drss die Aoler r ο μ ί α ς  eprachen, begTunden Ahrens Dial. I 77 

and Meister Dial. I 51 mit Bast's Vennutang τομίας Alkaios 87 (uberl. 
το . μαις).

φ α ν - ,  φ α ν - η ς ,  φ ά ν - ε ρ ο ς , φ α ν - τ ό ς :
Thees. σνμφαν[ές] 7 1s/ι 4, ’Αντιφόνεις Ι657, Ιάριστοφάνεις 

16 57/68, 1Αριστοφάνειος 1658. 58, Ααμοφάνεις 16β4, Σονσιφάνεις 
72ais, — Ξενόφαντος 6544.

.4εο/. φάνεντα Alkaios 27, αφανής Sappho 68 s, επιφανεο- 
τάτω  Inschr. 8554, επιφα[νεστατω] 121 so, *Αντιφά%{ειος\ 90is, 
Αιοφάνη 1421 . a. a, *Αντιφάνης 90ΐ9 152i/a, εμφανίζψ  85δδ, «μ- 
φανίσαντα Sbsot — φανερός 85a?, φανερόν] 116 π , φαίδραν 1654-

d. Das zweite Element der Namen Διαφέ \νεος]  Inschr. 102,, 
Δ ι α φ έ ν ε ο ς  1δ3„ Τ ι μ α φ ε ν ε ι ο ς  1117, Κ1εαφέν[η]  127 s ist nicht etwa, 
wie man wohl angenommen hat, φένης =  φάνης, eondern άφένης „reich" 
zn τ6 &φενος „die Kulle, der Reichtum".

χ α ρ -  „sich freuen“:
Thees. ΧαρΓ*?<ε[ΐς] 65a, Φιλοχόρειος 65g, Σονσίχαρμος 65so.
Aeol. χάρα Inschr. 173 ao, ίχαρη Balbilla 17610, χάρις Theo- 

krit 2894 3 0 4 , χάριν Sappho 29a, καχαρις Sappho 34, Χόριτις 
Sappho 60 65 78s Alkaios 62, Χαρίτων Theokrit 2 8 7 , χαρί- 
εντα Alkaios 46, χαρίσσονται Inschr. 8555, ευχαρίστως 85 87.

Nur im th essa l i schen  Dialekte sind belegt:
ν.αμ - (zu ΎΜμνω): Κάμουν 81.
).aμ -  (Bedeutung unbestimmt): Ααμιαινετείον 18a8/s», vgl. 

die Eigennamen Αάμος, Αάμιος , Α αμίας  u. s. w.
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Aus der grossen Zahl der nur im a o lis c h e n  Dialekte be- 
legten Worte mogen angefiihrt werden:

1. αλ als Ablaut zu ελ:
β α λ -  „werfen“ (Praesens arkad. δέλλω): ενβαλΙΑτω Inschr. 

9 3 7 , dufiaXL· 119A n , περιβάλεσΰαι 1206, επιβάλλομαι Sappho 
102, γΑββάλλε Alkaios 3 4 3 , ζαβάλλειν Glosse.

βάλανος  „Eichel“ (altb. zelqdi): βα?*ανηφαγοι Alkaios 91. 
$ α λ ί α  „Fest“ (das gotische dul-ps ,,Fest“ weist auf einen 

Stamm dhel· hin): ΰαλίαισι Sappho 6 3 *
7,αλ ίω  (zu γΑλομαι): /Αλεσαι Inschr. 85 46* 48· παρα/Αλψ  52, 

ίγγΜλημένων 119Α 40, τΑλεντον 120is/i4, ν.αλέοισ\ι\ 1225 , /Αλησΰαι 
129A35 1 6 3 2 , παργ,άλει 130δ, γαλημένοις 150s, παραγΑλεσαι 
1 5 7 2 , νΑλψ  173«9, γΑ)*ει Sappho 117, νΑλεσσαι Alkaios 46, κά- 
)<εντος Theokrit 2939, εΙσ/χίΗσαις 30η.

γ.αλ- „verhiillenu (germ, helan): ε/Αλνπτε Sappho 1 9 2 , κα
λιάν Theokrit 29 η*

ν.ταν- „toten“ (zu κτεν-): γΑγ,τανε Balbilla 1751 2 . 
μ ά λ α , μ ά λ ι σ τ α  (zu lat. melior): μάλα Sappho 31 48 

Alkaios I 8 5  Theokrit 29β, μάλιστα Sappho 1 17 3s 12s 104a. 
μ ά λ ε υ ρ ο ν  „Mehl“ (ahd. melo) Alkaios 70. 
π ά λ α ι  (steht entweder zu q e l τέλος „Ende, Ziel“ oder zu 

q e l : τή?.ε im Ablaute) Sappho 33 55, παλάων Balbilla 175β· 
π ά λ ι ν  (die Yerben πολέομαι, πωλέομαι „umkehren, um- 

wenden“ sind Intensiva zu πέλομαι): Alkaios 99 Balbilla 17410 

176i, παλιγ/Ατων Sappho 72 1 . 
π ά λ ο ς  „Loos“ Sappho 9 2 *
σταλ- „entsendenu (zu στέλλω): die Inschriften kennen nur 

diese Form, αποστάλεντες 8 4 2  119As4, άποστάλεντα I 6O23 , 
σταλώσοισι 9 5 B i 2 , σπα)Μς Comp. I l l  § 14.

e. Dagegen erecheint der Stamm als σπολ -  ο τ oX- in κασπολέο) 
Sappho 50 81 und Glosse, οπολεΧοα Glosse, ευαηολον Glosse, οτολείς Comp. I ll 
§ 1. Das Nahere s. bei 0.

ά - σ ψ α λ ή ς  (ssk. slclmlati aus slchtlo-): ασφάλεια Inschr. 1571 3 .
A n m e r k u n g .  Diejenigen Falle, in welchen -a).- oder -Xa- als Ablaut 

zu ·ελ zwisehen zwei Konsonanten steht (z. Β. άγαλμα, σπλάγχνον, χαλκός, 
κλάδος, μαλθακός), sind bei L sonans (t) besproehen.

2. a als Ablaut zu ω:
τ ,α τ-άρης  „herab fahrend“ (neben τ,ατ-ωρής) Sappho 160. 
π ά ϊ ς  (die verschiedenen griechiechen Formen des Wortes
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fiihrt Joh. Schmidt KZ. X X X II  370 Anm. auf ein urspriing- 
liches Paradigma πώς: παΡός zuriick): πάϊς  Sappho 34 85 106 
Adesp. 51 Comp. I I  § 6 , π ά ϊ  Balbilla 175a, πάεις Inschr. 106, 
τζαίν 169c.

f. Selten ist Kontraktion eingetreten: παΐς Sappho 38, naX Alkaios 57. 

σόΡος  (zu σω-): σαωνηρία Inschr. 165ι*, σαώτηρος 168*2,
σαώτηρα 172*, σάωσ Alkaios 73, σαόφρονες Theokrit 28 1 4 , σάος 
und σαώτερος Glosse. Die Basis σω =  fvo in σάκος nach Prell- 
icitz Etymol. 279. Anders Fick Worterb. 1 1 449 (lat tue-ri).

g . ϋ ά μ α  „haafig" Alkaios 50 5 kann im Ablaute zu Φημών oder 
ϋωμός „der Haufe" steben.

3. d als Ablaut zu η: 
λ ά γ ,ιδ ες  „Fetzen“ Alkaios 18s.
Die Zueammenstellung mit άπέληχα ■ άπέρρωγα Hesych ist allerdings 

zweifelhaft, da άπίλυχα uberliefert ist, vgl. Verf, Dial. I 108.

4. a als Ablaut zu  a:
day.- „beissen“ (Futur δαξομαι): δόζψ  Alkaios 151. 
f a d ·  „erfreuen“ (zu βάδομαι, ion. ηδομαι „sich freuen^: 

Ράδον und Ραδηισι Adesp. 47 B.
ν .α γ ν .- ίλ α ς  γ.η/,Ίδας Glosse. Der starke Stamm ist κακ- 

(ion. κ^κ-), der schwache κακ- und mit eingeschobenem Nasale 
κα/κ-.

λ ά $ - ε σ & α ι  „vergessen“ (zu λα&ομαι, ion. λτβομαι): λελα- 
&οντο Sappho 93 2, εγ,)*ελά&οντ* 93 s, λά&εσ&(αι) Alkaios 157, 
λα&Γ/.αδεα 41s.

φ ά Ρ ε σ -  (zu blid „leuchten“) : Φαεστας Inschr. 84*6, Πν&ο- 
φαης 85δ6, φάεννον Sappho 3*, γόος 69ι.

5. AblaiUsverhCdtuis unbestiwmt:
α β ρ ό ς : αβρός Sappho 62, αβρα 55, αβραι 60, άβροσύναν 79, 

αβροισιν 89.
α γ ρ ό ς  (lat agcr): άγροίωτις Sappho 70 1 . 
ά γ ρ ι ο ς : άγριον Theokrit 291 3 .
αγών: αγωνος Alkaios 121 und Glosse, αγωνι Inschr. 1601 β · si a, 

ογώνεσσι 121*6*86 173so, εναγωνί[ιο] 1 1 1 *, αγωνοΰετας 169 4/5 

170ι 171 β.
ά γ - ν ό ς  (ssk. ydjati „verekren“ aus y&ge-): αγναι Sappho 65, 

ϊγνα  Alkaios 55i 62, αγνως Inschr. 1714. 
α ζ ε ι  „dorren“ : Alkaios 39e.
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αΐω  „k6ren“ (ssk. civi „beachtend“, vgl. Fick Worterb. I 4 
357): atoioa Sappho le·

αγ,-μ a „das Fasten^ Glosse.
a λ - ς  „Salz, Meer“ (lat. sal): αλμυρός Alkaios 26, άλίχροτον 

32, άλιβδύειν Glosse.
a)»-μ a „Zweig“ Glosse, vom Stamme a λ- „waclisen“ (lat. 

alo, got. alan „wachsenu, αλδομαι, αλδαίνω u. a.).
α μ φ ω ,  ά μ φ ό τ ε ρ ο ι  (lat. ambo): αμφο τερών Inschr. 85ao 

119D26, αμφοτέραν 160i5.
ανε -μος  (lat. animus, got. anan ,.hauchen“): άνεμος Sappho 

42, άνεμοι 17, άνεμων Alkaios 16 18ι, ανεμοισιν Theokrit 29s5.
α ν # -  „bliihen, griinenu (ssk. andhas —  αν&ος „Kraut, 

Pflanze“): Τιμάν&α Inschr. 145a, αν&ος Sappho 54s, ενάν&εα 78s, 
αν&εμοισιν 85 1 , αν&έ 121, αν&ει Alkaios 396, άν&εμόεντος 45, 
αν&ος 61, αν&εμον Theokrit 3 Ο20.

αρα  (schwache Form zu αρα oder zu kypr. Ι'ρα, s. Bd. I 144): 
Sappho 515 Theokrit 30 ig.

*Α ρ ε ν ς  (ssk. cirus „Wunde“, altn. err „Narbew aus *arruso-): 
”Αρενι Sappho 917 Alkaios 30, ”Α ρ ψ  Alkaios 15 1 , 3"Αρενος 29, 
”Αρένα 31, "Αρεν 28, αρενϊος 23.

αρβό,  άρα „Wunsch, Gebet, Fluch“ (vgl. ark. χατ-αρβον 
„verwunschtu): αρα[ν] Inschr. 178 2 , επάραν 119 A 26, επάρατος 
129Βδο/δΐ, άραο Sappho 99 100, άρράσαντο Sappho 517 (iiberl. 
αράσαντο: das Metrum ist nicht sicher zu bestimmen). 

α ρ π ν ς  Glosse, vielleicht =  lat. arcus. 
α χ - ν ά σ δ η μ ι  (got. agan) Alkaios 81, άχέων  105 B. 
ά - β ά χ η ν  Sappho 72. 
γάρ oft bei den Lyrikern.
δ ό χ - τ ν λ ο ς  (lat. digitus): Alkaios 41 1 , δαχτνλίω Sappho 35. 
δ a μ -  (lat. domare, got. tamjan) Ααδάμαντος Inschr. 1244/5, 

δόμνα Sappho Is , δάμεισα 902 , δόμνας Alkaios 92, νπαδάμναται 
Theokrit 2923.

ϋ α λ ά σ ο α ς  und ϋαλαοσία Alkaios 51. 
χ ά λ α μ ο ς  „Halm“ (alid. halm, altb. slama aus *solma): χα- 

λα μω Theokrit 284.
λ α μ π -  „leuehten“ (auf l tip: Itip weist altpreuss. lop is 

„Flamme“, Fick Worterb. 1 4 532): λαμπην Adesp. 56Ββ, λάμπψ  
Sappho 3 e, λάμπρως Inschr. 17343, λαμπρόν Sappho 79, λάμπρα  
Alkaios 94, λόμπραι 154, λόμ7εραισιν 152, διαλόμψει Inschr. 
17328.
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λ ά τ α γ ε ς  Alkaios 43 (lat. latex), 
ε ν - μ α ρ έ ω ς  .,leicht“ Theokrit 29**.
μ ά σ σ α ι  ,.suchen“ Glosse, Stamm ματ- in homer, ματενω 

„suchen“ (von md „$uchenu in μα-ίομαι, μαι-μά-ω ?).
π α λ ά μ η  „flache Hand“ (lat palma, zgs.folme): πα)<άμαισιν 

Alkaios 60, ά-πάλαμνον 49 *, πα)χζμάσομαι 72, Πα)χχμηδω (aus 
*Παλαμο-μήδω) Inschr. 157ιβ/ΐ7. 

π α λ α ί σ τ α ν  Alkaios 33β·
π λ ά τ ο ς  „Breite“ Inschr. 94*, ωμοπλάτα[ν] „Schulterblattu 

93*. Vgl. lit. platus ,,breit“ ( =  gr. πλατύς), plantu „breiter 
werden“, ved. prdthas „die Breite“.

σα ρά -ποδα , σάραΊΐον „Schleppfuss“ Alkaios 37B.
Ο'/.αφ- „kratzen, graben“ (σκάφος „das Graben“, lat. scabo, 

got skaban): ά[νεσ]'/Μψε 119 A 4/5.
σν,άλλιον  „Becher“ Glosse (alts. ags. skala, ags. seel, altn. 

skdl).
σ τ α λ α γ -  „tropfeln“ : στα)Ασσων Sappho 116, σταλαγμόν 

Sappho 17 (iiberl. στελεγμον, s. unter e).
τ α φ -  „eingraben“ (lett dilbt =  *dambt „vertieft werden", 

dabs diibe ..Grube, Grab“, vgl. Fick Worterb. I 4 462):
ίντάφαν Inschr. 173ιο/ιι, εντάφ ψ η.

φ α γ - „essenu: βαλανη-φαγοι Alkaios 91. 
χ α λ ε π ό ς :  χαλέπαν Sappho 1 *5, χαΗπα  Alkaios 39*, χαλεπω 

Theokrit 2940 30ι, χάλεπαι 30 *3, χαλεπών 30π , χαΜπως 29**. 
χ ά λ ι ς  „ungemischter Wein“ ? Alkaios 67. 
χ λ ά μ υ ς  Sappho 64.

3. Als Vorschlagssilbe.
&q- und άλ- aus χ l s. bei R und L eonans, d- oder a- ** sm, s» 

,,zusammen, einsu und ά =  p „nichtu bei Nasalis eonans.

ά~γα& ός (got. gdds):
Thess. und AeoL: die Belege oben auf S. 259.

ά-γορά:
Thess. άγο[<ρα] 7c/7 , άγορανομίντος 16*0, άγορανομεντονν 16 ίο, 

3Αναξαγόρας 'Λναξαγόραιος Samml. 1288.
AeoL άγόρας Inschr. 12150, άγ[όραν] 136ιβ/ΐ9, άγόραν 17345, 

άχορείαν 157u , άναγορεν&εωσι 8563, άναγ[ο]ρεί&η 162*/s, άγορα- 
νόμω 135*, αγορανομίας 1685, άγορρις Glosse, und Eigennamen
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auf -αγόρας: *Ερμαγόρα Inschr. 90is, Πρωταγόραος 90π , Κρίνα- 
γόραος I l l s ,  [Ενα]γόραν 1251*

Das α ist aus der schwachen Form ά-γρ- auf den starken Stamm 
γ ε ρ γ ο ρ - ubertragen.

ά -ν δ ρ
ΐ4νδρο- und -ανδρος oft in Eigennamen.

AeoZ. ανίρας Inschr. 129 A 40, ανδρα 1 3 0 9 , άνδραγ[α&ί\ας 
129A 37/38, av(d)[^/arra] 178, ΐΛνδρώνειος I l l s ,  'Ανδρόνικος 146δ, 
ανδρες Sappho 91 s, ανδρων Alkaios 153 u. s. w.: die ausfiihrlichen 
Belege in der Formenlehre bei den Stammen auf -ηρ.

Das dera schwachen Stamme ά-νδρ- aus *d-vp- (ssk. nf-sti =  ά-νδρ- 
άσι) vorgeechlagene a ist auch auf den starken Stamm νηρ : νερ ubertragen 
worden (ssk. nd =  ά·νήρ, ndr-as — ά-νέρ-ες).

A n m e r k u n g .  Das anlautende A- der Gotter- und Heroen-Namen 
Α ϋ ά ν α ,  Α&άναια  (die Belege bei ά), Ά ρ τ ε μ ι ς  (die Belege bei ε), Ά φ ρ ο -  
δί τα  ( These. τάφροδίται 66, Αφροδισίας 182s, Αφροδισία87 — Aeol. Αφρο· 
δίτα Inschr. 110 Sappho 1, 9, Αφροδίταν Sappho 59 90, Αφροδίτας Inschr. 
928), 'Απόλλων,  Α πλ ώ ν  (die Belege bei ο), Α σ κ λ ά π ι ο ς  (die Belege 
bei a) und Α χ ί λ λ ε ν ς  {Aeol. Αχίλλεα Alkaios 48a, Αχίλλευ 48b, Αχιλλέϊοι 
Theokrit 2984) laest verschiedenartige Deutungen zu.

Nur im ao lisc h e n  Dialekte sind belegt:

ά - ε ί δ ω ,  α-οιδος:  άεΐσω Sappho I I 2 , αεισον Alkaios 63, 
αοίδοις Inschr. I 6 6 1 2 , αοιδος Sappho 92, άοίδαν Alkaios 39.ι, 
φιλ-αοίδω Theokrit 28 23.

ά-ηδων  „Naclitigali“ Sappho 39. 
ά-νήτω  «= ά-βψω  Glosse, von a-Ftyu. 
α - Χ ι π π α  „Salbe“ Glosse, zu λ/πτα, λΐ7εαρός. 
α -μ έλ γ ω  (lat. mvlgeo): άμελγόμενος Adesp. 62. 
a - μ α ύρος  (neben μανρός): αμαυρών Sappho 6 8 4 . 
ά-μβρ\ό]τψ>  „sterben“ Inschr. 82i5/ig, vgl. Hesych ε-μορτεν 

άπέΰανεν und Ισημορτεν άτζέϋανεν. Der Stamm welcher
zu μορτ- oder μροτ- =  ά-μροτ-, ά-μβροτ- werden konnte, ist 
wohl mit Anlehnung an βρο-τός: μορ-τός erweitert aus μερ: μορ 
„sterben“, ssk. mara „Tod“, altb. mirq, lat. morior „sterben“. 

ά - μ έ ρ γ ο ι σ α ν  Sappho 1 2 1 .
α -μ ο ί β α ν  Sappho 58 Inschrift 173aa (αμείβομαι zu lat. 

migro).
α - σ π ι δ ε ς  Alkaios 16δ (zu lit. sleydas „Schild“ nach Bezzen· 

berger, vgl. Ficlc Worterb. I 4 567).
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ά - σ τ η ρ , α - σ τ ρ ον (ved. stf-bhis, gr. άσιρά-σι): άστερες 
Sappho 3 1 , αστέρας Theokrit 3027 , αστέρων Sappho 133, αστρον 
Alkaios 391 40.

ά - σ φ ι  Sappho 43, α-σφ(ε) Alkaios 7 3 . 
α - τ ρ ά κ τ ω ι  Adesp. 52 (ssk. tarku „SpindelCi). 
a - q ενός  „Reichtum“ (lat. ferns): J i -αφένεος Inschr. 1531 , 

J t -αφέΙνεος] 1021 ,  Τιμ-αφένεος 1117, Κ)Α-αφέν[ή] 127s. 
α -ω ρος  „Scblaf“ Sappho 57 (neben Ρώρος).
h. Das a in ά-όλλεες „ge8chaart“ Alkaios 37 a kann aus εφ- „zu- 

sammen" entetanden sein. ά-νέτην Glosec „in demselben Jahre" ( =  a~ 
Ρέτης) enthalt sicher „eins“, schwache Form zu sen- in εΤς, b -ός.

4. In Bildungs- und Flexionssilben:

Nomina auf -αρ  (Neutra): Aeol οναρ Sappho 87, νέκταρ  5s, 
ελαρ  Glosse, νό ά ρ -η ς  (zu νόωρ): υδαρέστερον Inschr. 82 14.

Nomina auf -αρο: Aeol μ ια ρ ώ ν  αται  Alkaios 39e.
Nomina auf - α λ ο : κ ε φ α λ ά  (Thess. in Eigennamen Κεφά- 

λονν 65ics. ice, Κεφαλοίνειος 16τo/71 65β4. βδ· AeoL κεφάλας 
Alkaios 41 & 42 93, κεφάλαν 39η 50 * 86B, κεφά)Μΐοιν 15a) — 
Π ε τ ΰ α λ ο ί  „Thes3aler“ (Thess.: Belegc bei den *Gutturalen«), 
Π ο ν τ α λ ό ς  Name ('lliess. Πούταλος 1689, Ποντάλα 32 36, Που- 
τά?*εια 32) — άτταλος  (Aeol, άτζά)χις Sappho 76 83, άηάλαι 46, 
άττάλαν 121, οπάϊχχισι 788, άτεάλοισ(ι) 54, άπάλω Theokrit 
2 8 4  29*5) — Ρ έτ α λο ν  „Jahrling“, lat. vitulus (Aeol, ετala  Inschr. 
155aie/i9 in den »Nachtragen«) — ο μ α λ ό ς  (Aeol. νμόλων 
Glosse) — π ε τ α λ ο ν  „Blatt“ (Aeol. τιετά)χον Alkaios 39s) — 
γ ν i t f άλλον  „Polster“ (Aeol.: Alkaios 34c) — α μ ά ν δ α λο v 
„Riegel“ (Aeol: Alkaios 123) — Κωράλιος  Flussname (Aeol: 
Alkaios 9 4 ).

Nomina auf -αμο:  Aeol. Ρόλαμος  Glosse, π ο τ ά μ ω  Al
kaios 9 4 , Π έ ρ γ α μ ο ν  Inschr. 163δ (Περγάμω Inschr. 1471 7 /18 . aj? 
Περγάμψον 162ι, Περγαμηνών 171n/ia, Περγαμτνοισι 147i4.ie).

Nomina auf -avo: Thess. &έανον  „Spitze“ (zu &οός „spitz“) 
in ΰεανώσται =  ξνστηρες Glosse, βάσανος  in Βασανίειος 6576 
— Aeol βάλανος  „Eichel“ (βαλαιηφαγοι Alkaios 91), * β ά λ α 
νον „Bad“ (βαλά%·ηον Inschr. 1734ο), oraraTheokrit28i2, κοίρα-  
νος (Balbilla 174ι2, κοιράνω 1758 1775), μάχανο-  „Werkzeug“ 
(άμάχανον Sappho 40, άμαχανίαι Alkaios 92, δολομάχανον Theo
krit 30*6), ορρανος  „Himmel“ (όρράνω Sappho I n  Alkaios 17,
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οράνω Sappho 37 64 Alkaios 3 4 ι) , σ τ έ φ α ν ο ς  (sehr oft in In- 
schriften, στεφάνοις Sappho 78 1 , άστεφανώτοισι 784, χρνσοστέ- 
φαν(ε) 9 ι, στεφανάπλοκεν 73), ωκεάνω  Alkaios 84.

Vgl. ferner das in den aolischen Inschriften sehr haufig belegte 
πρόταν ι ς  oder π ρ ύ τ α ν ι ς  mit seinen Ableitungen (die Belege bei o). 
τύραννος  (Aeol. τύραννον Alkaios 37a, τυράννων Inschr. 119 A25. se D27. 59· 
si*3s-3e τνραννησάιηων 119D20/21) ist viftlleicht ein Fremdwort.

Nomina auf - a δ -αδο: Π ο Χ ι α δ -  Beiname der Athene 
(Thess. Πολιάδι 111 , Aeol. ΠοΧίαδος Inschr. 168i?) — Aeol. Χέτεας 
(-ad) „Muschel“ Alkaios 51, χέ ρα ς  „ Stein geroll“ (Gen. χέραδος 
Sappho 114 Alkaios 86B), χ ι μ α ί ρ α δ ε ς  Inschr. 155aie/i7 (s. 
Nachtrage), κεΧάδει  Sappho 4i.

Thess. τρακάδι ( =  τρια-κάδι) 7C ist mit -καδ- — -knd- zusammen- 
gesetzt.

Nomina auf -ας  (Neutra): Aeol. γ έ ρ α ς  Alkaios 13 A, π έ -  
Χας (Adverb) 88.

Verbalstamme auf -av: Aeol. Ιζάνει Sappho 2 3 , τζνν$ανόμαν 
Balbilla 1744.

Verbalstamme auf -ad: Thess. εξεργασΟ-εισέσ&ειν 16n , δοκι- 
μασΰέντεσσι 6 π  — Aeol. δικάζω und dr/.άστας Inschr. oft be- 
legt, εξετάσταις Inschr. 8421 129Bci, διαρηάσαις 119Ai2 Bio/i 
7ταρε-σκενασσε Inschr. 129 A 25, σκενάσψ 1534, κασσκεάσσαντος 
124δ/ο, εζνισκεάσαντα 173 42, έΡικάσδω Sappho 104, δπάσσομεν 
Theokrit 28ο, οηασσαι ic.

Verbalstamme auf - ακ - a y : Aeol. ετίναξε Sappho 42, φύλακαν 
Inschr. 1573 . 1 0 , χρεοφύλακας 4, φύλακα 165i2, νομοφνλακίαν 
I 6 8 7 /8, πεφνΧαχΰαι Sappho 27, φύλακον Theokrit 29 38, Ινχαράχ-

Inschr. 1651 3 .
Adverbialsuffixe: Thess. αϊψα Glosse — Aeol. μίγ-δα Alkaios 

70, Χνα αύτικα avivxt (Belege bei den »Partikeln«).
Nominativ, Akkusativ und Vokativ der α-Stamme endigen 

auf -5, -av.
Nominativ-Akkusativ Plur. der Neutra endigt auf a.

Einem ct der nord-achaischen Dialekte entsprieht in den 
tibrigen Dialekten ein anderer Vokal.

1. ct fur 0.
4 . Vielleicht war das a in dem th e s sa lis c h e n  Namen
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der Gottin [Λ]ενγ,ά&έαι  74 (=  Λενζ.ο&εα Odyssee ε 334) nord-
achaisch. Derselbe ist in dieser Form bisher zwar nicht bei den
Aolem, wohl aber in der klein-asiatischen las zu belegen: in Chios
(ΛζννχιϊΗών Bull, de corresp. hell. I l l  242 25).. in Teos (ΑενζΑ^εα
CIG. 3 Ο6 6 2 5 ) und in dem von Phokaia gegriindeten Lampsakos
(Αευζα&ιών CIG. Add. 3641b 1 7 ). Da alle drei Stadte im Norden
Ioniens liegen, so konnen sie den Kult der Αενζα&εα von den
Aolem iibemommen haben, wie z. B. der Kult des Ποσοίδαν von
den Siid-Achiiem auf die dorischen Lakonen iiberging (Dial. I
179). Eine Stiitze dieser Vermutung bildet die Tatsache, dass
in dem Dialekte von Chios aolische Elemente deutlich hervor-·# _
treten, vgl. Bechtel Ion. Inschr. S. 109 und 110. Uber den Dia- 
lekt von Phokaia und Lampsakos wissen wir zur Zeit nichts; doch 
gehorte der Grund und Boden, auf welchem Phokaia erstand, 
ursprlinglich den Kumiiern und wurde von diesen den Ioniem 
abgetreten. In Teos sind allerdings Aolismen bisher nicht ge- 
funden: doch zeigt gerade das angefiihrte Beispiel des lakonischen 
Ποσοίδαν, dass in einen reinen Dialekt die Kultnamen eines 
anderen Stammes unverandert hiniibergingen.

Die Erklarung des a ist schwierig. Prellwitz de dial. Thess. 8 

fiihrt es auf eine »fluduatw vocalis inter partes compositi collo- 
catae« zuriick. Doch pflegt fiir eine solche ^fluctuation meistens 
ein psychologischer Grund vorhanden zu sein. Vielleicht ist das 
Compositum ylivv.o-&ta nach den Verbindungen μεγάλα &εά, 
τεότηά &εά in ΛενζΛ-Ιϊίa „weisse-Gbttin“ umgestaltet, wenn auch 
die Trennung keine vollige war (wie z. B. in Μεγά?.η πόλις bei 
Demosth. u. a. statt Μεγα)*όπολις).

δ. Die P r i i p o s i t i o n  ν π ό  (=* νπό) ist bisher zwar nur 
fiir den i io l i schen Dialekt bezeugt. Da sie jedoch die not- 
wendige Voretufe fiir das homerische vnai bildet, so muss sie 
bereits in friiher Zeit, wahrscheinlich noch auf thessalischem Boden 
entstanden sein. Das el ische νπά in νπαδνγίοις Samml. 1154&, 
νπαδνγιοιοις 1159s, νπαδυ . .  a gehort zu den aolischen Elementen 
des Dialektes (Brand dial. Aeol. 35, Verf. mixt. Gr. ling. dial. 58).

Lautlich ist weder νπά  aus νπό, noch υπό aus νπά  hervor- 
gegangen. Ebenso wenig lasst sich νπά  nach dem Verhaltnisse 
‘λάτω: ν,αιά und άνω: άνά beurteilen, da eine fiir νπά  voraus- 
zusetzende starke Form *νπω nicht belegt ist Deshalb scheint 
Meister Dial. I  41 im Rechte zu sein, wenn er νπά  als Analogie-
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bildung nach άνά, διό, κατά, μετά, παρά deutet. Alle zwei- 
silbigen, vokalisch auslautenden Prapositionen endigen (ausser 
άπν) entweder auf - 1  oder auf -a\ es ist deshalb leicht erklarlich, 
dass das allein stehende νπό  sich den Geschwistern auf -a anpasste.

Aol ische  Belege  fur ν π ά :
1. In der g r a m m a t i s c h e n  Litteratur wird νπά  als aolische 

Form mehrfaeh vom Verfasser der ’Επιμερισμοί zum Homer 
(Cramer Anec. Ox. I) angefiihrt: οι όέ Λίολείς ..  τ ψ  υπό ν π α  
421, 34 (=  Herodian I I  195, 7), οι Λίολεϊς τ ψ  υπό ν π ά  6 8 , 8  

und 47, 28 (=  Herodian I  479, 25. I I  363, 17).
2 . In den T e x te n  d e r  L y r i k e r  ist νπά  an zwei Stellen 

der Sappho von den besten Handschriften uberliefert:
ν π α - σ δ ε ν  ξ α ισ α  (= νποζενξασα) Sappho lo (s. die Nach- 

trage zu dieser Ode),
v π  a - δεδρόμακεν  Sappho 2io.
Mit Recht hat deshalb Ahrens die Forderung gestellt, dass 

jedes bei Sappho und Alkaios iiberlieferte υπό in νπά  zu andem 
sei: also νπά  Alkaios 157 39s.3 , υπαβυμιδας Sappho 46 Al
kaios 3 6 2 , νπαδησάμενος Alkaios 103. Auch Theokrit, der in 
seinem Exemplare der lesbischen Lyriker noch νπά  las, hat 
zweifellos νπα-δάμναται 29 *s in treuer Nachahmung gesclirieben.

Die t h e s s a l i s ch en  u n d  aol i schen I n s c h r i f t e n  bieten 
nur die gemeingriechische Form ν π ό . Daraus folgt jedoch nicht, 
dass υπό in nord-achaischer Zeit noch neben V7r,a fortbestand. 
Vielmehr konnen beide Dialekte, unabhangig von einander, das 
ererbte νπά  durch das gemeingriechische νπό ersetzt haben.

Thess. ν7τογεγραμμέναν 16s. 2 5 , υπογεγραμμένον I 6 1 0 . 39/40. 
Apokopiert in νζε-προ-τάς 1643. Ob das thessalische νπό  erst 
der κοινή entlehnt ist oder bereits einer alteren Periode entstammt, 
Λvird sich eret entscheiden lassen, wenn die Praposition in alteren 
Inschriften gefunden ist.

AeoL Der alteste Beleg ist νπόδικον 82 & aus dem Anfange 
des IV. Jahrh. Dem Ende des IV. Jahrh. entstammen νπό  8 6  g 
119Ds4 129Ao7 B 27, νπόκεινται 8 6 4 , [ν^νοογέΰψ’ 119A40, — 
dem III. Jahrh. und der ersten Halite des II. Jahrh. νπό 85δ2 
871 l l l i  Ι Π 7 1 2 1 14. 4i, ν7εόϋεσϋαι 12 0 4/r>, νπόϋε[σϋαι'] 1 2 0 s/4, 
νπολοΐ7εοισι 90*i. Endlich bleiben noch die Belege aus romi- 
echer Zeit: νπό 165e 1734b.5o Samml. 232e 303a, νπογυμνασι- 
αρχήσαντα Samml. 230A 2 . Das holie Alter des aolischen νπό 
spricht nicht daflir, dass es ei*st mit anderen Elementen der vom
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macedonischen Hofe ausstrahlenden Bildungssprache (vgl. άνά 
statt or, into statt άπν) bei den Aolem Eingang fand. Vielmehr 
scheinen dieselben schon in f r i ihe re r  Z e i t  auf das neu- 
gebildete, lautlich nicht gerechtfertigte νπά  verzichtet und dafiir 
die alien librigen Stiimmen gemeinsamc urgriechische Form vtco 
wieder eingesetzt zu haben.

a. Die Nord-Achaer fubrten einen Monat 'ΟμοΧώΐος  (vgl. Thess. 
'ΟμοΧονΐοι 18,j, Acol. ΌμοΧόΐω Inschr. 121 Boeot. ΌμοΧώΐω Samml. 383, 
889, 397, o. ofter). Mit dieeem ist der in der kymaischen Inscbrift 157,- 
genannte Monat Ά μαΧώ[ΐος]  nicht identiscb. ΌβνΌμοΧώΐος erbielt seinen 
Namen von dem nord-achaischen Ζευς *ΟμοΧώϊος, welcber in Thessalien 
and Bootien verebrt warde (vgl. auch ΌμοΧωίόες Thor in Tbeben, 'Ομο- 
Χώΐα tbebnnieches Fest, ΌμοΧωΐα Demeter und Athene in Theben, Ό//0- 
Χώΐχος beliebter boot. Mannesname u. a. τη.). Deseelben Stammes rind 
zweifellos die tbessaliscben Lokalnamen *ΟμόΧη Berg, und 'ΟμόΧιον Stadt 
im Tempetbale. Dagegen ist Άμα).ώΐος wabrscheinlich abgeleitet von 
άμ άλ η  „die Garbe", άμάω ,,τηalien, erndten" und bedeutet„Garbenmonat, 
Erndtemonat".

b. Da die Aoler in gewissen Fallen a in o verwandelten, so glaubte 
der Verfaeeer des Compend. Ill § 10, dass auch wohl dae Umgekehrte 
moglicb gcwesen sei, und deutete dae homerische aooa  (=» α-τ»-α) als 
aolische Form des gemeingriechiechen 8<joa.

2 . a statt €.

6 . Ein Beispiel dafiir, dass bereits von den Nord-Achaern 
ein ε unter bestimmten Bedingungen in a verwandelt wurde, ist 
bis jetzt nicht bekannt geworden (das aolisch-achaische αεερος 
hat urgriechisches a, s. § 10). Dagegen hat sich in der Sonder- 
Entwicklung des thessalischen und aolischen Dialektes ein a mehr- 
fach in Stellungen eingedrangt, welche gewohnlich ε behauptet.

7. Im th e s s a l i s c h e n  Dialekte erscheint a vor ρ an Stelle 
eines ionischen ε in:

ιαρουτο ϊς  Inschr. aus Krannon 54 a*.
Κιαρ[ίο ι ] Inschr. aus Kierion 632.
Die Formen 'ιαρός und Κιάριον waren keineswegs gemein- 

thessalisch. Aus den Stiidten Phalanna, Larissa und Pharsalos 
ist nur ιερός belegt: \ι]εράν 7s, ιερομναμονεισας 1 2 s, ιερόν 16s*, 
'ιερουν 40, Ίερομνάμουν es, 'ΐέρονν 6 6 79 , und in derselben In sell nit 
aus Krannon, welche Κιαρ[ίοι~} bietet, steht ιερόν 63i2. Femer
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fiihren die Miinzen der Stadt Kierion die Legende Κιεριείων 
( =  Κιεριηων von Κιεριεύς) Mionnet I I I  p. 281 =  Samml. 330.

Da ίαρός alien dorischen Dialekten eigentiimlicli war und 
einzelne dorische Stamme (Atoler, Lokrer, Eleer) jedes ε vor ρ 
in a verwandelten, so unterliegt das thessalische ίαρός an sich 
dem Verdachte, doriseher Abkunft zu sein. Dieser Verdacht wil’d 
durch das, was wir von den Schicksalen Siid-Thessaliens wissen, 
bestarkt. Im siidwestlichen Thessalien, um Kierion, wohnte 
langere Zeit der dorische Stamm der Βοιωτοί und versehmolz 
bier mit den achaischen Landeseingesessenen (vgl. Einleitung
S. 6). Wie nun der historische Dialekt der Landschaft Bootien 
deutlich achiiisch-thessalische Elemente aufweist, so kann auch 
umgekehrt der siid-thessalische Dialekt durch die dorische Mund- 
art der Booter beeinflusst sein. Nach den Bootern drangen die 
dorischen Θεσσαλοί in den Siid-Westen Thessaliens ein, und die 
Landschaft Phthiotis wurde von nord-dorischen St*ammen vollig 
dorisiert: so musste z. B. der nord-achaische Elussname Κονέριος 
(thess. Κονερίωι Samml. 333) sich eine Umtaufe in Κονάριος ge- 
fallen lassen.

Die Inschrift 63 aus Kierion enthalt ausser Κιαρ[ίοι\ noch 
nndere Dorismen (z. B. den Dativ auf -oi) und fiir eine enge 
Beriihrung des Dialektes von Krannon mit dem Bootischen spricht 
der gemeinsame Genetiv auf -άων (gemein-thessal. -av).

D as ao l i sche  Suff ix -τα.
8. Das tonlose ε der Adverbien ore, πότε, άτερωτε, άλλοτε 

liatte im Aolischen einen matten, nach a zu liegenden Klang. 
Dass diese Aussprache nord-achaisch war, ist nicht zu enveisen, 
da in den tliessalischen Inschriften bis jetzt weder Adverbia mit 
-τε noch mit -τα vorkommen.

1. Belege der Grammatiker: Έπιμερ. zu Homer (Cramer 
!. Anecd. Ox. I  328, 20 =  Herodian I I  192, 8) το οτε oi Λίολείς
ότα(ν) λέγοναι, Apollon, de adv. 193,13 εατι δέ υμΙ ν7τοδείγματα 

((scl. ΛίολίΥα) των διά του -τε* το 7τότε π ό τ α , ότε ο τα , ετερωτε 
ι ε τ έ ρ ω τ α ,  άλλοτε αλλοτα ,  vgl, auch Hesych κατερωτα* καί 
ι άλλοτε. Diese Beispiele der Grammatiker sind sammtlich aus 
Yersen der Lyriker entnommen, welche wir noch besitzen.

2. Belege aus den Lyrikern: 7ΐότα κ α τέρωτα  Sappho I 5 , 
·7τότα  (neben πότε) 56, ο τα 43. Ferner ist das a erhalten in
όπότ αν ( =  όπποτα) Sappho 3s, ότι ποτ αν (== όπποτα) Α1-

Hof f mann ,  die griecbischon DialeVte. II. 18
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kaios 3 9 4 , ωιαν (=  κοίτα) Theokrit 297. Statt -τα  ist irrtiimlich 
das dorische -κα eingesetzt in ηό/,α Sappho 33, ονδέπο/.α 6 8 χ, 
w a  Theokrit 29$, τόκα 2939.

Das uberlieferte a)J.ore Alkaios 47 ist in άλλο τα  zu andern.
3. Belege aus den Inschriften: or a 120ΐδ 129A38. Das 

οτε 83*4 ist bereits hellenistisch.

D as a o l i s c h e  Suffix -θα.
9· Die Grammatiker berichten, dass die Aoler in gewissen 

Lokaladverbien die Endung -θεν in -θα  venvandelten: Herodian 
περί ιταμών I I  192, Fragm. 73 τά εις -θεν επ ιθήματα  εις -α 
ηοιοίσιν (οί ΛιολεΙς) οι ον ότεισθεν ό π ι σ θ α ,  άτερθεν άτερθα.  
Apollonius de adv. 193, 13 λέγω περί τον ν τ ε ισ θ α  καί ντεερθα} 
153, 16 ον γάρ το ουρανό θεν ουρανό θα φασίν (Λιο)*εϊς καί J oj- 
ριιϊς) ονόέ το άλλοθεν άλλοθα, το όέ εμττροσθεν εμτεροσθα,  
ενερθεν ενερθα,  ότεισθεν ό τ ε ι σ θ α  »ο ό* εξν  τ ε ισ θ α  /.αστα
θείς* (Adesp. 67), τερόσθεν ζερόσθα.  Apollonius bemerkt also 
ausdriicklich, dass die Endung - θα  nur bei den in dek l inab len  
Stammen ublich war, wiihrend die deklinierbaren (οίρανο-, άλλο-) 
die vollere Endung -θεν annahraen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Grammatiker die an- 
gefiihrten Beispiele den Gedichten derLyriker entnommen haben; 
freilich verwendeten Sappho und Alkaios neben -θα auch -θει·, 
ja  die letztere Endung scheint haufiger gewesen zu sein. Neben 
dem einzigen έξν τ ε ισ θα  Adesp. 67 (welches auch von Hesych 
citiertwird: εξντεισθα* εν. τον ότείσω) sind in den uns erhaltenen 
Versen des Alkaios zwei (von indeklinablen Stammen abgeleitete) 
Adverbien auf - θεν iiberliefert

In der thessalischen und iiolischen Prosa ist bisher nur -θε 
und - θεν zu belegen: die Form -θα  scheint also nicht nord- 
achaisch gewesen zu sein. Dagegen konnen, wenn -θα nicht aus 
-θε  geschwacht ist (vgl. ora, άλλοτα u. s. w.), sondern die Kurz- 
form zu -θεν bildet (-dhen : -d/iy), alle drei Suffixe -θε -θεν -θα 
als echt aolische neben einander bestanden haben.

Uber die Verteilung von -θε und -θεν an indekl inablen  
Stammen ist Folgendes zu sagen: a

Die Form - θ ε  wird in der alteren iiolischen Prosa nicht 
nur vor Konsonanten, sondern auch vor Vokalen verwendet: 
τερόσθε /.ότετψ 821 9 , τερόοθε [εοντος] 83*, ηρόσθε εοντι ίο, 
πρόσθε εοντα$, τερόσθε Ιόντων 7 . μ , ενερθε. £7ie90*o/ti, πρόσθε

{

I
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επεδοντο 156s, προσΟε τας 155ais (s. Nachtrage). Hinter εξωΟε 
1346 ist der Stein leider abgebrochen. Im thessalischen Dialekte 
sind belegt ανΟε τεερ ,,ΐηβι*4' (vorion.) 70 2 und ανευΟε als Glosse.

Die Form -Οεν  scheint in der Prosa urspriinglich vor vo- 
kalischem Anlaute gewahlt: thess. έμπροσθεν ivoi7.0 όυμει/Μν- 
τεσσι 745, und erst in spaterer Zeit auch vor Konsonanten gesetzt 
zu sein: aeol. [/]άεωΟεν μέρεος Inschr. 94a. Die lesbischen Ly- 
riker gebrauchten -toy sehr wahrscheinlich nur vor vokalischem 
Anlaute: Ίΐάροιθεν αμφί Alkaios 9s, Υ.αευ7εερ0εν i7C7cioc 1 5 2 .

a. Die Adverbien εν&εν κνμα Aik. 18 2 (εν&εν αμμες 18 8) und πόΰεν δέ 
Adesp. 75 bilden keine Ausnahmen, da die Formen *ενϋε, *πόϋε uberhaupt 
nicht vorkommen. Ebenso werden die Genetive der Personalia stets mit 
dem vollen Suffixe gebildet: εμεϋεν <$* εχεισϋα Sappho 21, εμεΰεν φίλησϋα 22, 
εμεΟεν μεν 41, εμε&εν γρότιτα Balbilla 175 20, οέϋεν Versscbluss Sappho 6819 
Γέϋεν Versschluse Alkaios 11. Das als Glosse uberlieferte απνϋεν passt 
vor vokalischem Anlaute wegen seiner drei Kurzen schlecht in den Vers: 
wenn es vor einem anlautenden Konsonanten stand, so erklart sich das 
ebenfalls wohl aus der Tatsache, dass es ein *απυ$ε gar nicht gegeben hat.

Aus diesem Tatbestande lassen sich, allerdings mit Vorbehalt, 
zwei Folgerungen ziehen: 1 ) die Nord-Achaer bildeten von den 
i n d e k l i n a b l e n  Stammen sehr wahrscheinlich nur Adverbia 
auf -to ; wenn sie daneben auch schon -toy besassen, so setzten 
sie dasselbe nur vor vokalischem Anlaute. Dies dauerte in der 
Prosa fort 2 ) die aolischen Lyriker behielten -toy vor Vokalen 
bei und schufen sicli vor Konsonanten die neue Form -to*, sei 
es aus - to  durch Anderung der Klangfarbe oder aus -toy durch 
Ausstossung des Yokales (-to  «  -to ).

An d e k l i n i e r b a r e  Stamme tritt im Aolischen (thessalische 
Belege fehlen), wie Apollonius richtig bemerkt, stets -O'εν: μη- 
όάμο-Οεν δρμάμενος Inschr. 847, αλλο-θεν ελΟηι Alkaios 86, 
ν.ψο-Οεν εμμεναι Alkaios 86, I't/zo-toy Comp. I l l  § 15, oWro- 
Οεν Comp. I l l  § 22.

10. Ein ao l i sches  Wort, fur welches man lange Zeit den 
Wandel eines ε in a angenommen hat, ist

ατερος  «= ion. εεερος.
Die Fonn αεερος ist, soweit es sich um achaische Dialekte 

handelt, bisher nur fiir’s Aolische und Bootisclie (Etym. Gud. 
256, 2 οι Βοιωεοί τον εεερον αεερον λέγονσή bezeugt. Sie darf 
aber als n o r d - a c h a i s c h  angesetzt werden, weii sie urgriechisch 
war. Denn αεερ: αεερος entspricht, wie Bugge BB. Π Ι  120,

18 *
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J. Schmidt K Z. X X V  92 erkannt haben, dem germanischen 
sundir, das a ist also Nasal-Vokal.

Belegt ist ’aolisches ατερος bei den Grammatikern und den 
L)Tikern: ατέριϊ (iiberl. ατερνει) Cramer Anecd. Ox. I I  160, 10 
— Herodian I  507, 6  — άτέρα Alkaios 415 .

Mit Krasis: νΑτέρωτα Sappho I 5, πατέρα Theokrit 3024.
a. Das uberlieferte εχερα Sappho 106, ixigav Alkaios 416 ist von 

Bergk mit Recht in άχερα, άχέραν geandert. Auch Theokrit schrieb wahr- 
scheinlich άτερω 2915 (statt ίχέρω), άχεροτ 16 (statt ίχερον), άχερα 3019 
(statt ίχερα).

b. Vollig ohne Bedeutung ist das von Meister I 41 und Joh. Schmidt 
KZ. XXXII 368 zum Belege fur εχερος citierte εχέρωχα Apollon, de adv. 
193, 15. 194, 5. Denn dieses ist erst aus κάχερωχα Sappho 16 erschlossen. 
Auch die Formen εχερωσε Comp. Ill § 63 und εχερώνιος Glosse sind nieht 
fur ein aolisches εχερος beweisend.

InschriMich ist bis jetzt nur 'έτερος je einmal aus Tbessaben 
und Aolien belegt: these, ετέρος 16n , del. έτερος 1179 (etwa um 
200 v. Ckr.). Beide Inschriften sind so jung, dass έτερος in 
ihnen ohne Bedenken auf den Einfluss der hellenistischen Bildungs- 
sprache zuriickgefiihrt werden kann.

c. Die Form εχερος ist nach Joh. Schmidt KZ. XXXII 367 ff. durch 
Assimilation des a an das ε aus άχερος entstanden.

11. Nach Herodian hat Alkaios neben πιέζω  die sonst als 
dorisch bezeugte Form π ι ά ζ ω  (Fragm. 148) gebraucht. Da die 
Zusammenstellung des Verbs mit ssk. pid  (=  *pizd-) „gepresst 
sein“, piddyati „driicken“ (Fick XVorterb. I 3 4 482) sicher zu sein 
scheint, so bildet η ιαδ- «=* pisd- die schwache Form zu πιεό- 
=  pised-.

3 . a statt at.
Nur fur’s A o l i s c h e  zu belegen.

12. Neben εταίρος, εταίρα (iiberliefert Φι?*εται[ρείοισ]ι 
Inschr. 8 8 4 4 , εταίροις Sappho 5, Iiberliefert und metrisch gesichert 
εταίραις Sappho 1 1 , έταιραι Sappho 31) gebraucht Sappho einmal 
die metrisch feste Form

ε τ ά ρ α ς  83i.
Da die Lautgruppe -αιρ- schwerlich zu -αρ- verkurzt werden 

konnte, so ist fiir das Aolische nehen εταίρα eine ohne i  ge- 
bildete Form Ιταρά anzusetzen, vgl. J  441 χασι/vijτη ετάρη τε, 

und das oft im Homer iiberlieferte έταρος.

'· - i

T



277

a. Ein aus ai vor Yokalen entstandenes a s. bei »Zusammentreffen 
eines Diphthongen mit einem Vokale.«

4. a als Svarabhakti.
Bisher nur im T h e s s a l i s c h e n  belegt.

13. Die Form ίΑ σ /Μ λά π ιο ς , welche in den thessalischen 
Namen \^Αίσγ.]αλαπίάδ[ας] 79, 'Λ ο γΜ Ϊ,α π ιό δο νρο ς  lls .sa u f-  
tritt, darf den Nord-Achaem nicht zugewiesen werden. Denn 
die meisten thessalischen und alle aolischen Inschriften nennen 
den Gott 'Ασκλάπιος:

Thess. ί4σγ.[λ~]ατποϊ 6 s, 'Λογ1απι\οΤ\ 7 4 , ΐΛογλατζιον 73, 
'Λο/Χαπιείον 5 3 n , \^Λσ]γΧαπιάδας lGes, ίΑσγΧαπιάδαιος 64, 
ίΤασγΧαπιάδας 6526.

Aeol. 'ΛαγΧαπίω 8 4 2 2  97a 98 1 . a, ΐΑίσ[γϊ]λαπ[ίω~\ 129B49/60, 
ldo/ΐάπωνος Samml. 309, aus romischer Zeit 'Λο/Χψνίω I 6 8 2 2 /23, 
*Λαν,{λ)απίω Samml. 260; ganz verdorben ist ΐΑσγ,(λα)π[ί]ά(δα) 
Samml. 260.

A n m e r k u n g .  Die thessal. und aeol. Belege der Proposition άνά, 
αν- ,  und des Adverbs &νω 8. bei »o aus a«.

a aus n, sy-, βφ s. bei Nasalis sonans, αλ λα aus l, αρ ρα aus χ bei 
L und R sonans. .

1

14. Ein ursprungliches langes a ist im Nord-Achaischen
unverandert geblieben.

1. In Stammsilben:
ay- ,  aye- „fuhren, glauben“ (ion. ηγέομαι):

Thess. 'Λγις  16 49, Κνναγία 49.
Aeol. αγψαν Inschr. 83 84 162 e.

άγησ~ Aorist:
Thess. ’Λγεισίνοος 1648 , ίΑγείσ ίππος 16βο, 'Λγειαάνδρα 48h, 

ΐΑγεισίαιος Ι654. ο7· C7 671 .
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Aeol. άοαγίρασϊϊαι Inschr. 85 37, άγτραιτο Alkaios 14.

άγήτω ρ:
Thess. ίΛγείτονρ 1685, Ιάγειτορείον 69δ.

άγεμ ών:
Aeol. αγ[ε]μονας Inschr. 1653 /4, 127 ίο.
Ein Fehler ist περιηγήταν Bresos-Inscbrift Ι681β.

*d$ava-:
These, Id&avag 1645, \yf]&ava 111 , ld$aνάίος 18n , Id&a- 

ναγόραιος 6 si.
Aeol. Ιί&ανάεια Inschr. 961 , *d&avaiov 120so, Ιά&ανοδώρω 

158», IdSavag 168π , Id&avaa Alkaios 9 1 , Ά&ανάας Theokrit 281 .

'Λον.λαπ ιος\
These. \4<τ/.)μ7ζιοΙ 6 s 7 4 , 'Λονίχιττιον 73s, [L4σκ)7\αηιδν 

7 ίο, Ι^σκλαττ/εΖον 5 3 π , ^Λο^ύχητιάδαξ 1663, IdayJxxftiadaiog 
16 64, y f  σκαλαπιόδουρος 1 1  s.5 , [ΐΑ(Γ/̂ \αλ(Χ7πάδ[ας~\ 79.

Aeol. yiavJymuo Inschr. 84ss 97s 98i.s, !/^σ[κ]λατΓ[/ω] 
129B 49/50, 'y/cr/.lanoivog Samml. 3091 ; romisch sind Ι4αν.{λ)απίω 
und Idσ/.()Α)π[ι]ά(δα) Samml. 260.

Gegen den Dialekt verstosst aeol. Άσχληπίω Inechr. 168i2/3s (ro- 
mieche Zeit).

d a / i o - ,  δάΕ ι- „feindlich“ (ion. drjiog):
Thess. da iμάγοι 18se, da i μαγείας 18 ss, daO^ovlreiog] 197, 

datov 6 *3 .
Aeol. (d)aiyj^g 1115.

d άματηρ,  d ωματηρ:
Thess. dάμaτρι 9, daμμάtρειog 16 7 9 , daμμaτ\^ι\εioι 

IB 1 1 /19, daμμaτριεlag 18ss, daμμaτρείag 28b.
Aeol. [^]ώ(μα)τρος Inschr. 1537 und dωμάτριog auf einer 

kymaischen Miinze (Mionnet Suppl. VI 10).
Der Δημήτριος Inschr. 85 5. B8 ist ein Ionier.

δαμος:
Thess. daμo- und -δόμος haufig in Eigennamen, z. B. 

daμaρμivov 6 3 , daμoσ&εvείoι 16s, daμόvιy.oς 16eo. 73, daμovί- 
yeia 48r, Ενδαμος 6 s. ιβ, Fact δαμος 13», Γεκεδαμος 42, Παν- 
δάμον 28 a u. s. w.

Aeol. δαμος in alien Casibus oft belegt, z. B. δαμος Inschr. 
8844 85ι·9ΐ.»7·5ΐ 95A i 108 109 u. s. w., δαμον 83si*39 853.ie.si
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119 D22 120n u. s. w., τιαρεττιδαμίαν 85 26, ενδαμ- 1343, παν- 
δόμι 119Αβ Β3, δαμοτελψ  129Α α ,  δαμόσια 1351 , δαμοσίων 
1655, δαμότιοιν Theokrit 2832. Namenselement in Μελέδαμον 
Inschr. 84ιβ, Ενδάμω 124a, Ααμον.ρέτω 909, Λαμοδικείω 127s, 
Λαμοκρέοντα Ι6Ο24, Λάμων 12 ΐ3ο·4ο·5ΐ·

δ ρ ά -  „ h a n d e ln “ :

1 Thess. J ράοτας 65a7, ΐΑδράτόδαιος 1683.

S Aeol. ΐΛδράστω Inschr. 127 β, Εδραστεί ας 168ιο, Λράτων
I 164e, ferner δράσειν, δράσιν „opfern, Opfera Glossen.
\i

ι 2 α -, Ιάσ-  „heilen“ :
Thess. 3Ιασονειοι I 6 1 . 2 5 ,  Aeol. αρχίατρον In sch r .  168 2.

j λα ός „Volk“:
\ Thess. Ιάγελαείοι 7δ, ΐ4ρχε)Αειος Ιβδβ.οβ, *4στολάοι 72b6, 
ί Θραοί)&ος 6 η , Κριτολαος 16β2, Κριτολάειος 1675 , Νικόλαος 

Ι 654 Ι 830 39, ΞενοΤΑοι 115, Πει&ολάοι 6 7 , Πολν)*αειος 1675, 
}-' Φιλόλαος 78ο 184ο, Φιλολάειος 16δΐ 1839, Φιλολαείονν 18αο.
|· Aeol. λαόν Alkaios 92, λάοισι. 64, [ΕνρναιΧ]{ά)ω Inschr. 
$ Ι Ι 9 Β 23, Πραξιλάω 124a, Λαονίκω 157ΐ 5/ιβ> Λαοδίκεος 173δ7/58· 
$ In einem aolischen und melireren thessalischen Namen ist Aao- zu
Jv Λα- kontrabiert, s. § 23, S. 295.

δ μ α τ η ρ :
I Thess. ματηρ 711 .
I Aeol. μότηρ Inschr. 110, Μάτρι 123, Μάτερα 1381 ο, ματρος 
1 Balbilla 175π , Ματρόκλει Samml. 265, μάτερι Sappho 95, μά- 
ft τέρα 38, ματερ 90, μάτερες Theokrit 28 1 2 .

Ι  μ ν ά - 9 μνασ-  „sich erinnem“ :
ί  These. Mvao- in Eigennamen: Μνασίμαχος 16βο, Μνασίας 
I  15c, Μνασίαιος I 6 2 5 . 80, Μνασεαιος 18*5 72b9, Mvaa- 72bio.n, 
I  [Μν^ασιαρχεια? 721)5.
|  # Aeol. Μνασάνδρον Inschr. 109, Μνασιδίκα Sappho 76,
I  μνάαεο&αι Sappho 32, δμνασ&ψ Theokrit 2 9 2 6 , όμμιμνασκο- 
Ι μένω 30 22. μναν Inschr. 85 ae ist aus *μνααν =■ *μνα-χ-αν kon- 
I trahiert.
Ι μ ν α - μ ω ν  „eingedenk“ :
I Thess. ιερομναμονείσας 1 2 3 /4, Ίερομνάμουν 16 63, Μναμο-
Ι σννα 24.
I Aeol. μναμοσννα Sappho 6 8 1 .
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μ ν α - μ α  ,,Denkmal“ :
These. μνάμ> 70 1 , μναμμειον lbs·

μ ν α σ - τ ι ς  „Erinnerung“ :
AeoL μναστιν Theokrit 28as.

μ ν α σ - τ δ  ς:
Th ess. Θεομναστείας Ι 835.

vaF-  ^Schiff^ (ion. vrjt Dativ):
These. 'Εχεναΐς 711 . Feraininum zu homer. Έχένψς.
AeoL vat Alkaios 184, νάος 19s, νάεσσιν 79.

ναΡος  „Tempel“ :
These. ναόν 1 6 *4. 45.
AeoL Das F wird vokalisiert: νανοις Inschr. 83 4s, σνννανων 

1δ3β, νάνον is, νανω 173s/e. ιβ Alkaios 9s und Belege aus den 
GrammAtikern (s. bei F).

όνά- ,  ό νάσ-  „niitzen“ : /
These. ’Ονασίμειος I 674.
AeoL 'θνασί[μιο] Inschr. 155 2, ονασιν Alkaios 46.

σ α μ α , σ ά μ ο - ι
These. Σαμίχον 6 *ι, Σαμοίτας 1675, Σαμιας lGse, Σαμίς 

77, Σαμ[Ιαιος] 19ιο.
AeoL Ενσαμειος Inschr. 84*5 , σαμαίνοντα Balbilla 17414.

α τ ά - ,  στάσ- :
These. Ισστασ 711 , Στασονν Ι 657, Στασοννειος Ι 657 . 68. 
Aeol. οταααι Inschr. 129A 31. 47. 60, ίνεστέκοντα 12134, ν·ατ- 

εστανΑντων 129Asi, [ε]ττ[έσ]τανχ 15616/ΐ7, Ιπεστέν,οτος 157ΐ7/ιβ; 
στα&ι Sappho 29, εστέσαντο Alkaios 37 As.

In πρόσταν Inschr. 85s&*43 kann das a kurz sein.

σ τ έ λ λ α :
These, στέλλας 16 si. 44.
Aeol. στέλλαν Inschr. 84si 8 6 5 4  8 6$ 119As4 129Αΐ6, 

στά λά ς  121β8, στέλ)χχ 119Di7.ss, στέλλαις 120ιβ, στέλλα[ις] 
129Ββ3/β8, σταλλαν Gen. Plur. 157β. — στέλαν 160s6/s6 173δ*, 
στέλαμ 165 is.

ψ ά φ ο - ,  ψ ά φ ι δ - ,  ψ ά φ ι γ -  „beschliessen“ :
These, εψέφιστει Ι 6 17 . 41, ψέφισμα  7si I 69.s 0.s 9 .46 53io,
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Ψαφίσματι Ίζ8, ψαφίσματα Ι 6 4 3 .47 — ψαφιξάσ&ειν 16ΐ4, ψαφι- 
ξαμένας g. 39.

Aeol ψαφον Inschr. 119A*g, ιραφοφορίαις 119Ds5 — εψαφί- 
σαπ> Inschr. 130ι2, καταψαφίσ$ηι 119Β*ο, εψάφισ&αι 1 1 2 ΐ 3 113β 
161*, ιράφισμα84*ο 85δο 1 2 0 ι7 129A4G.50 136ιβ ΙδΤο-ι* Ι 6Ο3 3 .3 5  

165χ.2 . 1 1  173.5*, ψάφι(σ)μα 8 6 7, \ρά(ρισ[μ~]α 8 8 4 3 /49, ψάφι[σμα] 
]29Β 58/59, [ψ](ά)φισμα 13*5, ψάφισ(μ)[α] 1611 , ιραφίσματος83;π 
16διο, ψα^/σ[>αΓθ£] 833β, ψα[Γ/>/σμαΓ*] 8320, ι/'α[φ]/σμ<*ζτα
119D33/34 — 1ρόφιγγι 119Αΐ6, 119Bic. Im Com
pendium I I I  § 56 vermutet Ahrens ιράφιγξ statt ψάίραξ.

Ein Fehler des ion ischen Steinm etzen  is t  ψηφίσματος 8 5 53/64.

Nur im th e s sa lis c h e n  Dialekte sind belegt:

Λ ά ρ ι σ α  a Stadtname (ion. Ληρισσα).
Μ α κ ο ν ν - ί α ι ς  65s, Ortsname, zu μηκών „Mohn“. 
Π α νά μ μ ο ι  16io Monat, ion. Πάνημος. 
τα μ ο ν  I 644. ταγός:  Belege auf S. 261.
a. In dem Stam m e ϋ α Γ ε -  „bew undern“ (Πανϋαείτα 4 8 g, Θαεισνλα 

48 p) kann a kurz Oder lang eein, vg l. hom er, ϋηέομαι neben dor. ΰΟ/εο· 
fiat. D er N am e Πααιξ ένο ι  Qi9 schein t das attisch-vu lgare naoi, D at. 
Plur. von πανr- zu en th alten : m oglich  ist auch die Lesungjratu ( =  *παντ-σι)9 
obwohl bei den N ord-A chaern der D ativ πάντεσσι lautete.

Nur im a o lisc h e n  Dialekte sind belegt: 
άέλιος  „Sonneu: άελίω Balbilla 1747 Sappho 79.
D aneben lie g t im thessalischen  und aolischen D ialekte das kontra- 

hierte it), tog,  s. § 23, S. 296.
a - νιος aus άβως (ion. ηώς): ανως Balbilla 1753 Sappho 

18 95 153 Compend. I l l  § 2, ava Sappho 152.
α-ϊ>ηρ aus άβηρ (ion. ηήρ): Compend. I l l  § 2 , ανερος Glosse 

u. a. Die im Compend. I l l  § 1 angefiihrte Form αήρ war 
dorisch, nicht aoliech.

atiov  „Meeresufer“ (ion. ηϊων): αϊόνων Sappho 30. 
ά λ α λ η ς  (ion. άλη&ής): άλάΰεα Alkaios 57 =  Theokrit 29 1 , 

άλά$εας Theokrit 29*.
α λ α κ ά τ α  (ion. ηλακάτη): Theokrit 2 8 1 , είαλάκατος Theo

krit 28**.
Ή λ ε κ τ ρ α  (att. Ήλεκτρα): Inschr. 144d. 
ά λ ι ξ  „gleichaltrig“ (ion. ηλιξ): νμαλίκω Theokrit 30 *o. 
άλλος  „bethort, von Sinnen“ (ion. ήλεός): άλλα Sappho 2ic, 

aXljav 1 1 0 . Zweifelhaft ist a?X Sappho 35.
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ά λ ο σ ν ν α ς  Theokrit 30υ  (ίοη. τβ,οαννη). 
α μ α τ -  ^Tag** (ion. ηματ-): άματι Balbilla 177?, άματος 

Theokrit 29 j 4.
αμέρα  „Tag“ (att. ημέρα): αμέρα Alkaios41 Comp. ΙΠ §30 , 

άμέραν Theokrit 29g 30i9, επάμερον Theokrit 30s 1 . 
α νιγ .α  (ion. ψίχα): Theokrit 29ss. 
ά π ε ρ ρ ο ς  (ion. ήπειρος, ags. ofer): Comp. ΙΠ  § 19. 
ζΑ π ι ν  Fremdwort: Balbilla 175i2.

' φ α ι ο τ ο ς  (ion.‘Ήφαιστος): *Αφαιστις Inschr. 123,”Αφαιστον 
Sappho 6 6 . Vgl. Etym. Gud. 252, 16.

β ά -  (ion. βη-)'· άπέβαν Theokrit 30io. Zweifelhaft ist εμβαι 
Alkaios 19 s.

άμφισ-βάτεω  „umstreiten“ (att άμφισβητέω): άμφια βατε
μένων Inschr. 83ΐδ.

βρ ά ΐδ ιο ς :  siehe Ρραΐδ ιος .
Λ ά λ ι ο ς  (ion. Jrfag, ΛτβΛος u.s.w.): Λα).ιδν3*ειοςInschr. I l l 3 .
όάρον  „lange“ (ion. δηρον): Balbilla Π67.
f a y -  „zerbrechen“ (Praes. άγννμι): FiFct/ε  Sappho 2 9 .
Fa δ νς ,,siissa: Fάδεa (Iiberl. τάδε αν) Alkaios 39 3, μελ^άδεος 

(iiberl. μελιαδέος) Alkaios 45 47, άδυ Sappho 2 s Alkaios 3 6 3 , 
άδυφωνον Sappho 61, άδνμε?*εστέρα Sappho 122.

Fa)/Loi „Nagel“ (ion. ήλος): γάλλοι Glosse. 
f<*7.og „Larm ‘4 (ion. ήχος): άχον Balbilla 174π 176β, Fάχει 

(iiberl. άχει) Alkaios 39s.
F ρ ά t δ ι o ς  (att. φάδιος): βραϊδίως Theoknt 30*7, βραΐδιον 

Glosse. Weitere Belege aus den Grammatikem s. bei im 
Anlaute.*

ζ ά μ ί α  (att. ζημία): άζάμιος Inschr. 82is, ζαμιώσ&ω u f 15 . 
ζ ά τ η μ ι  (ion. ζητέω): Schol. zu Theokrit 185 (ed. Ziegler) 

ΑϊολίΥον το ζάτεισα, διό vxti βαρννεται.
&νά-  „sterben“ (ion. &vrr ): τε[$ν]άγ.ην Inschr. 119Di5, τε- 

xhcr/,ψ  Sappho 2 1 5 .
Das uberlieferte χατα&νάσχει Sappho 62 ist in χατδναίαχει zn andern, 

e. nnter at.

* Ι ά ο ν ε ς  (ion. *ΐήονες): Ία ο ν ω ν  Theokrit 28si. 
κ ά δ ο ς  (ion. π ή δο ς): λ α ΰ ι / .ά δ ε α  Alkaios 41. 
ν . ά ρ ν κ -  „verkiindigen“ (ion. Υ,ηρυκ-): κ ά ρ ιr/,ος Inschr. I 6O1 7 .3S 

17346» Ιερο/Μ ρυΥΜ  I 6 8 9 0 /S1 , π ά ρ υ γμ α  1174, α να κ α ρ νξα ι 113n, 
[α]ν[αγ.]άρυ[ξαι] 1147, ά να /.α ρ ν σ σ η ν  1 1 2 ιβ/ΐ9, ο γκ α ρ υ σ σ έτω  129Α37, 
γ .α ρνο (σ )[έτ]ω  134 β.



κ λ ά /'d- ,,Schliissel“ (ion. γ,ληΐς, Stamm v.la f-): εξετ,λάϊσε 
Inschr. 119A 7/8 B 2 , ν3Μες (=  homer, νΐηιδες) „Ruderbanke“ 
Glosse.

ν.ναμί6- (ion. τ,νημίς): ν.νάμιδες Alkaios 154, ν,ναμιν Hero- 
dian I  415, 15 -  I  534~ 26.

γ.ρά- „mischenu: ν,ράτηρ Sappho 512 , κρατήρα Alkaios 45, 
ίν.έν,ρατο Sappho 512 .

κραννα  (ion. γ.ρηνϊ/): γ^άνναν Inschr. 1001 , γράναν 167 Bs· 
A u8 *κρασ·να Dach Joh. Schmidt Pluralb. 365. 
λά β-  „fassen“ (ion. ληβ- in ληψομαι, ίληφ&ην): γ,αλλάφ&εν- 

τος Inschr. 119 A 20.
Sicher ist die L ange allerdings n ich t, vg l. ion. λαψεται Bechtel Ion. 

Inschr. no 100, κατελαφ^η 1137. D ie a lte V erteilu ng  der Stam m e w ar  
)£ψομαι, W.aq>a (εΌ.ηψα) ,  aber ελαβον, ελαφ&ην, λέλαμμαι (Inf. λελάφΰαι).

λά&-  „vergessen“ (ion. λη&-): λό&αν Sappho 2 1 , ελασας 
Alkaios 95, )*ά&ει Theokrit 30ic.

In λαΰικάδεα A lkaios 41s se tz t Meister D ial. I 60 das a irrtiim lich  als 
lang an: das M etrum  bew eist, dass es kurz ist.

λά ϊς  „Beute“ (ion. λψς): ελάιζετο Inschr. 119A 4, [λ]αί- 
στ αν 119Βΐ2.

Α α τ ω  (ion. Αητώ) Sappho 31.
Μά&υμνα  (ion. Μη&ύμνη): Μα&νμνα Inschr. 1 2 7 2 , Μα- 

ΰνμ[νας] 8, ferner die Miinzlegende Μα&νμναιος Inschr. 118 und 
Mionnet I I I  38, no. 41 ff. und Suppl. VI 55, no. 27 ff.

μαλον  „Apfelw (ion. μηλον): μαλ(α) Theokrit 29s7, μαλίνων 
Sappho 4 2 , γλυκύ μαλον Sappho 931 , μαϊ.οδρόπηες*, ρε&ομαλίδας 
Alkaios 150, Μαλδεντι Inschr. 90s, Μαλ(όε)ντος Inschr. 16820 , 
Μαλοείσιος Inschr. 164 f., Μαλεία Inschr. 90 ig, M ahg  Adesp. 52. 

μάν  „traun“ (ion. μην): Sappho 93, Alkaios 8 6 B, Theokrit
2819 30ic.si.

μαχανο-  (ion. μηχανο-): αμάχανον Sappho 40, δο?*ομαχανον 
Theokrit 30 25. Falsch uberliefert ist αμηχανία Alkaios 92.

νάσος  (ion. νήσος): Πελοπο-νάοω Inschrift 84 1 9 , νάσω 
Theokrit 28 18.

7tay- (ion. πηγ-): τζεΊζάχαισιν Alkaios 348. 
π ά / ,τ  ις  „ein Saiteninstrument“ (ion. ηη/.τίς): πάκτιδος 

Sappho 1 2 2 .
Π α ν  Gottesname: Πανος Inschr. 167Α ι, Πα[νος'] 167 B 8. 
π ά ν έ λ ο ψ  Entenart (ion. πηνέ?>οψ): τιανίλοτζες Alkaios 84. 
π ά -  „hUten, besitzenw: [πε]πάμενος Inschr. 134ι, έστιο- 

ηάμων Glosse.

283
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Id πετάμενος kann σ allerdings auch korz sein, vgl. Solon 137 πεπά- 
σΟαι. Andere Belege fur πα- bei Joh. Schmidt Pluralbild. 412 f.

π ά ρ ο ς  „das Gebrechen“ (ion. πηρός „gebrechlich“): Al- 
kaios 98.

π α χ ύ ς  ..Arm, Elle“ (ion. πηχνς): τνάγε[ας] Inschr. 94i, 
παγίων 9 4 4  Alkaios 3 3 7 , βροόοπάχεες Sappho 65.

Sehr unsicher ist δνσπάχεα Sappho 37.
rcha'Cio ,.sich nahem“ : επιπλάζονι(α) Sappho 17. π λ ά -  

verhiilt sich zur Basis πε?Μ- (πελάσσαι) wie ττρά- „verkaufen“ 
zu περά- (περάσσαι), vgl. im Folgenden πρά.

π λ ά ν ο ς  (— πλήθος): π)Α$εος Inschrift 173 is. Da 
.7. Schmidt Pluralb. 413 lediglich aus dieser aolischen und aus 
der kretischen Form πλάΰος (Caner delectus2 123n) einen aus 
rt)Ja hervorgegangenen Stamm 7rAa- erschliesst, so’ muss die Un- 
sicherheit des aolischen Beleges betont werden: die der romischen 
Kaiserzeit angehorende Inschrift 173 ubertreibt das a, wie die 
Form εφάβων 45. so (statt έφηβων) beweist. Viellcicht ist also das 
a in πλάνος  ein der Grammatiker-Weisheit entsprungener »Hyper- 
Aeolismus*, vgl. § 16, S. 290.

π ρ ά -  „verkaufen“: πεπρασ&αι Inschr. 119Di7. Die Basis 
περά- in άποπεραο\ααι] Inschr. 1 2 0 */3 , άποπ[ε]ράσαει 156is/i4.

π ρ ά γ - ,,handeln“ \\επραπ(ο)ον Inschr. 84ι9, πράσσει 129A98, 
είσπράσσεσ&αι 165g, Ισπράσσηται α, επραξε 129A n , είσίπραξε 
119A s.ii, εΙαε[πρ]α[ξέ] 119B7, πράχβειπα 1 2 0 9, πραγμ[ά]των 
166δ/β, πραγμαεεν&ηναι 85s9/4o, Πραξίνάης 112δ, Πραξίλλην 9ο, 
Πραξιλόω 124*.

π τ ά ζ ω  „sich furchtsam ducken" (ion. πτησσω): επταζον 
Alkaios 27.

σ κάνα  (ion. ον.ηνη): σνν-σ/,ανοι Samml. 3065 (romisch).
Σν.άψις  Stadt (ion. Σ/.ηψις): Miinzlegende Σκαψίων In

schrift 133.
σ φ ρ α γ ι ς  (ion. σφρηγίς): οι Λιο)*εϊς σφραγιν Herodian I 

415, 15 — 1 534, 26.
Ύαμνός  Stadt (ion. Τημνος): Ταμνίτας Inschr. 14724,

Ταμνίταν Ταμ[νίταισι] ι3, Ταμνί\τα ισι]π . Ferner Gen. Plur. 
Ταμνίταν als Miinzlegende Mionnet I I I  28 no. 166 f. und Suppl. 
VI 41 no. 260 f.

τλα ^  „ertragen“ (ion. τλψ): τλάσομ* Sappho 75*.
τ μ ά γ -  (ion. τμηγω): τμαξε Balbilla 17ό9.
φ ά -  „sprechenu (ion. φη-): liberliefert ist φαμι Sappho 32
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Adesp. 53. Uber φαισι Sappho 6 6  und φάίσι Alkaios 85 (her- 
gestellt auch Alkaios 49a aus qaoiv) vgl. das Nahere bei ai.

φρατρ ιος:  Φρατρίω Monat Inschr. 17354.
χρ άβ-  (der kurze Stamm in γοάνω): ζαχράεις Grlosse (homer. 

ζαχρηής).
b. Dae uberlieferte πλησίον Sappbo 2 3 ist in πλασ ιον  zu andern.
c. Mit k u r z e m  a sind anzusetzen αρα  „Gelubde, Fluch" aus *aqfa 

(βρα[ν] Inschr. 1782, επάραν 119A2e), und der Yerbalstamm άνο- „voll- 
enden**, entstanden aus *avfo : arvo- =  *sn-nu, ssk. sa-tiu- (άνομενω Inschr. 
15618, Ανόδικος 1374, Άνοδίχειον 1366/v, Άνοδίκεια 144b).

d. In mehreren thessalischen und aoliscben Worten entspricht ein 
a vor doppelter Liquida (V., μμ, vv) einem ionischen η vor einfacher Liquida: 
dieses a ist im Yorstehenden dann als Lange angesetzt, wenn das ionische 
η aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem urspriinglichen, natura langen 
a entstanden ist {thess.-tiol. ατά/J.a, thess. Πάνάμμος, Δαμμάτηρ, μναμμεΐον, 
ϋοΐ. κραννα, βά)1ος). Freilich pflegen in den anderen Dialekten die Vokale 
vor doppelter Liquida kurz zu sein, da eine Doppel-Liquida hinter langem 
Vokale vereinfacht wird (ion.-dor. μηνάς). Diese letztere Regel gilt aber 
nicht fur die Nord-Achaer: im Kord-Achaischen bleibt doppelte Liquida 
hinter langem Yokale unverandert, vgl. thess. υστερομειννία 1640, αοί.μήννος.

2. In der Komposition aus cc gedehnt:

-αγορος  (zu αγορά, neben -άγόρας):
Thess. Εναγόρειος 65i38 (von Ενάγορος).
Aeol. σνναγόροις Inschr. 119B*8 (att. ovvff/ορος).

-ανωρ, ion. -ψωρ (neben -ανδρος):
Thess. ΝινΑνο[ρι] 6 ιβ, Nr/Ανονρ 6 2 9 , ίΑντανόρειος 1687.
Aeol. 'Λντιάνορος Inschr. 90 4 91 1 , Γραδανορέεσσι 9 0 7 , Όνο- 

μάνορος 105, ντεερανορέων Theokrit 29 19 .
-αρατος  ist unsicher:

Thess. Λ  αμάρα tog 65 1 7 1 .
Aeol. επάρατ[ος] Inschr. 129Bso/5i.

Nur im ao lisch en  Dialekte sind belegt:
- άγος  „Fiihrer“ : στρότ-αγος und στράτ-αγος oft (die Belege 

bei R sonans), ν,ορ-αγιαν Inschr. 1734o/4i, ίγορ-άγησε 112n/ia 
113 e (mit Augment).

Freilich kann -άγος auch mit αγεομαι „fuhren" zueammengestellt 
werden.

-ά γ νρ ι ς ,  -ά γνρ ιαρχας:  bisher nur in Inschriften romischer 
Zeit belegt, παναγνριος Samml. 2418 242e 243io/n 245e 2479/io,
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παναγνριαρχαν Inschr. 169β Saniml. 2426/7 2447 2456/7 246β/7, 
τταναγνρίαρχον Samml. 252 4. Ionisch-attisch ττανηγνρις.

Wider den Dialekt verstossen ηανηγνριάρχα Inschr. 170*, πανηγνριάρχαν 
Samml. 2410/7 243 9, ηανηγνριαρχήσαντα Samml. 2517.

-av.oog  (zu α/.οιω): Evcr/.όω Inschr. 96 s 99s/s 1004, V7tar/.6w 
Inschr. 110.

άλλ -αλων:  a)jja).oig Inschr. 83so.35 117s, a).laloi(U Theo- 
krit 2934. Das άλλη)*οις Inschr. 85*5 kommt auf Rechnung des 
ionischen Steinmctzen, nnd das iiberlieferte άλληλοισιν Alkaios 31 
ist in aKLajjowtv zu andern.

Nach Meister Dial. I 63 soil a in άλ).άλων durch „Ersatzdebnung" 
entstanden sein. Diese Ansicht wird von G. Meyer Griech. Gramm. 2 § 65 
geteilt. Indessen ist es, wie im Folgenden bei Besprechung der »Doppel- 
Liquidae* aosgefuhrt wird, keineswegs sicher erwiesen oder auch nur wahr- 
scheinlich, dass die Lautgruppen -a)J. -aw  u. 8. w. mit Vereinfachung 
der Liqaida nnd Ersatzdebnung zu -a), -av (ion. -ηλ -ην) wurden. Die Ab- 
leitung des ά)Α-άλων aus *&λλ-άλλων  ist deshalb nicbt einwandsfrei, 
weil die Debnung eines vokalischen Anlautes im zweiten Kompositions- 
gliede s i c h e r  nur vor einfacher Konsonanz belegt ist (homer, επηγκενις 
ε 253 muss ausser Spiel bleiben). Man wird deshalb die Debnung in eine 
Zeit zuruckverlegen mussen, als nocb άλίος gesprocben wurde. Dass diese 
Aussprache fur die griecbiscbe Ursprache unbedenklicb angenommen 
werden darf, beweist kypr. αιλοζ (aus άλ(ός).

- ά ν ε μ ο ς : ενάνεμον Theokrit 28s.
- άορος  zu άέρρω „erheben“ : 7νεδάορον Alkaios 100 (ion. μετ

έωρον aus *μετηορον), ττεόαόριστης Glosse.
- α ρ ι θ μ ό ς :  ανάρι&μα Sappho 67 (ion. άνηρι&μος).

e. Aus i n άβολος  Theokrit 28* (homer, έπήβολος) kann ein Adjectiv 
α-βολος erechlossen werden, vgl. ά-βο)Λω Apoll. Rhod. „zusammen- 
treflen mit".

f. Das a in τ ρ ι ά κ ο ν τ α  these. 18** und τ ρ ι α κ ο σ ι α ι ς  aeol. Inschr. 
8424. (τρία „drei" *= ssk. tri) hat versehiedene Deutungen erfahren. Sehr 
unwahrschcinlich ist es, dass τρία.' ein nach Analogie der neutralen 
o-Stamme gebildeter Nominativ Plur. eei (G. Meyer Gr. Gramm. 2 § 358), 
da dieser Casus zwar in der idg. Grundsprache auf -a (ssk. yuga =  altb. 
iga)1 aber bereits in der griechischen Ursprache auf -a endigte. Nach 
Joh. Schmidt Pluralbild. 39 soli τριάκοντα zu τρία nach dem bereits ur- 
sprachlichen Verhaltnisse ηέντε: ηεντήκοντα (ssk. pahea: paheaedt) per ana- 
logiam gebildet sein.

διακόσιοι (διακοσ(ο[ις] aeol. Inschr. 119 A 10) statt eines zu erwartenden 
*δι-κόσιοι ist sehr wahrscheinlich nach τριά-κόσιοι neu gebildet.

g. Zu dem aoliechen Εύά- γ ένη  Inschr. 127* vgl. εδηγένεος A 427, 
ευηγενίων Ψ  81. Der Ursprung des a ist noch zu bestimmen.

ϊ
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3. Im Perfektum aus ct- gedehnt.
Aeol. π ρ ο -ν π -ά ρ γ - μ ε ν ocac Inschr. 17313 (vgl. προϋπαργ

μένα bei Demosth.).

4. Im Aorist aus cc gedehnt:
Aeol. εσφάλε  Theokrit 30s0, ion. εσφηλε. Der Stamm σφαλ- 

steht im Ablaute zu *οφελ- =  idg. s k h e l s. S. 263 bei α
σφαλής.

Nach Joh. Schmidt KZ. XXVII 322 ist in Aoristen wie ion. έψηνα, 
επηλα (zu denen aucli εαφηλα gehort) das aus urgriech. a hervorgegangene 
η nicht durch Ersatzdehnung, sondern durch eine schon vor dem Ausfall 
des a eingetretene Vrddhi-Dehnung des stammhaften a entstanden (Grund- 
formen *εφάνοα, *εοφαλοά).

5. In Bildungs- und Flexionssilben.

N o m in a ls ta m m e  a u f  -a , - v t ,  -τα  u. s. w. Beispiele:

a. selbstdndig.
γννα Thess. 32 48 e,' Aeol. Inschr. 105.
άρχά Thess. 54 12 65 1, Aeol. Inschr. 83 12 .
τνχά Thess. 6 1 , Aeol. oft z. B. Inschr. 8515/iG 92i 112g. 13 .
δαπά-vd Thess. 733. 42, Aeol. Inschr. 129Aic.
Ι4ΰα-νά: Thess. und Aeol., Belege auf S. 278.

Nur Thess.: ζίιώ-νά l i  64a.
Nur Aeol.: χώ-να Inschr. 135?, σελά(ν)-νά Sappho 3i 52i 53 

Compend. I l l  § 22.
ΰν-τάς Thess. 12a, ΙεροΟύταν Aeol. Inschr. 16825.
Nur Thess.: Τεμπεί-τα  3, κριμνί-τας Glosse.
Nur Aeol.: άγωνο&έ-τας Inschr. 1694/5 170i 171 β, όίχάσ-τάς 

oft, επισεά-εας 1701/a, ενεργέ-τάς oft, λείσ-εάς 1737 , μα- 
γαί-τάς und παλαίστας Alkaios 33δ.ι», or/J-εάς Inschr. 134^ 
Φαέστάς 84 2& u. a. m.

h. In Zusammensetzungen und Ableitungen.
άγορα-νόμος: Thess. άγορανομένεος I 640, άγορανομέντουν ίο.

Aeol. άγοράνομος Inschr. 1352 .
Nur Thess.: αρχιόανχνά-φορείσας 1 2 4 , 'Λρεεα-βολος 16 #2 .
Nur Aeol.: dr/,a-ov.07coc Inschrift 8312 . 14, Ιερά-τενσαις 97i/a> 

ατεφανά-φόρω 173&9, φωνά-εσαα Sappho 45, ονίά-ρος Ah
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kaios 98 (von ον ία. =  ανία), σίόάρος Theokrit 29 24 Glosse 
und Gramm., ασσά-ροτίρας Sappho 77 (von ασσα, ion. όση).

E i g e n n a m e n  a u f  -dag , -ίδα ς . Beispiele:

Thess. Φιλοξενίδα Νιγ,ανδρίδας Gie/ia.
Aeol. Φειδίαν-dag Inschr. 1464, *ΛϊγλείΛας 144c, [’Ηραν.]ληΐδας 

147 is, Ήραγ.?Μδας 156ιβ. 17 1574 173βο u. a. Eine namen- 
artige Bildung ist ζογοδορπ-ίδας Alkaios 37 B.

T e m p u s s t a m m e  a b g e l e i t e t e r  V e r b a  a u f  -αω  u n d  -αω.

Praesens. In den folgenden Beispielen kann a auch durch 
Kontraktion entstanden sein: Aeol. τεχνά-μενω Inschr. 8310, 
δρμα-μενος 84?, αΐτια-μενος Alkaios 50ό, άσα-μενοι Alkaios 
35 2 , μνννα-μενος Alkaios 89, σνν-εραν Theokrit 293 2 .

Futur. Aeol. τιμα-[σ]ιο Inschr. 119Ci7/ie, αξια-σει 130s 160ss, 
rpoita-σεις Sappho 6 8 4 , παλαμα-σομαι Alkaios 72, vr/A-oeiv 
Theokrit 30 26.

Aorist. Thess. Nr/,ά-σιππος 16β9/7ο> Nr/Ji-σίππειος 72.so, Νι- 
νΜ-οίγράτειςίΑ, Τιμά-σίπολις 48k.

Aeol. νι/Μ-σαννας Inschr. 1219 , αιπι-τιμα-οαμένω 
119A i7/i8 B 23, τιμά-σαι 130i2, ίτείμά-σεν 173s7, τελεντα-ση 
173 44, αιδα-σαις Balbilla 1757, ανδά-σ 176ιο (gegen den 
Dialekt αυδή-σαντος Balbilla 1771 ), μειδιά-σαισ Sappho 1  u, 
€7ετόά-σεν Sappho 2 c, άρρα-σανιο Sappho 517 , εξε-πδνά-οαν 
Sappho 9 8 3 , εξε-πόνά-σε Theokrit 29 24.

Ein Scbnitzer ist Balbilla’s (ε)ν-ήΧδ·σ(ε) 175 j*.
Perfekt. Thess. πε-ίρειρά-γ.οντες 19ό (att. τε9ηραν.οτες).

Aeol. νπα-δε-δρόμά-ν^ν Sappho 2 10, εν.πε-ποτά-μένα 
Sappho 684.

N o m i n a  von Verb i s  a u f  -αω  u n d  -βω :
Verbal-Adjektiv: Aeol. τόλμά-τον Sappho 2 17 , άγαπα-τα 85 s, 
τίμά-τα  Theokrit 28 95, cupa-cov „Feuer“ („das Angeziindete") 
Glosse.

Nomen agentis: Thess. Nc/.ά-τονρ 1824/95.
Das ira Compendium III § 6 iiberlieferte νόα-μα =  νόη-μα ist wobl eine 

Fiktion der Grammatiker, da ein νοάω =  νοέω eonst niobt bekannt ist.

S t a m m b i l d e n d e  N o m in a l s u f f ix e :

-α κ -: Aeol ορπάκας Sappho 789 , ορπότ/.ι Sappho 104, $ώρ-
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ρακες Alkaios 15 s, voqS cc/avol (ion. νάρΰηξ) und δαί-οτ/.ες (von 
δαΕ- „brennen“) Glossen.

-ccv- in dem Volksnamen αΕ λ λ -ΰ ν - :
Thess ‘EDaxvovv I 6 1 5 . 18 , 'Ελλανον-οάτεις 16?2.

Ygl. femer den Namen Λϊνι-ανεσσι 6 1 3 .
Aeol. *'Ελλανας Inschr. 119A 4.6, ’Ελλανον,ράτεια. 90n.

- a v a , -avo  (die Belege fiir l4$avas. auf S. 278): Aeol. Κνρ- 
άναιω Inschr. 1 5 6 2 , y /αμψάγ,-ανος 160s.i6.i8.32, Κνλλ-ανα 
Alkaios 5i.

-άτο: Aeol. 3ϊίλλ-άτος Theokrit 2 8 2 1  (ion. att. Μιλψος). 
- τ ό τ -  (abstrakte Feminina): Aeol. οίγ,ηϊότάς Inschr. 841 3 , ot- 

/.ψό-τάτος 844, σεμνό-τάτa 1 7 3 2 G, φιλό-τατα Sappho I 19 , Ειό- 
τατ(ι) Alkaios 13A, ν,αχο-τάτων Alkaios 59, νεδ-τάτa Theokrit 29*8.

P ra s en t i a  m i t  dem Nasa l sn f f ixe  -va-:
Aeol. δάμ-να Imperat. Sappho Is, δάμ-να-ς 2  Sing. Alkaios 92.

Der Infinitiv κερνάν Inscbr. 8213/14 ist wabrscheinlich aus *κερνάην, 
όάμνα vielleicbt aus *δάμναε kontrabiert: vgl. Curtius Verb ΙΓ2 52.

E n d u n g e n :
-μαν  (1. Sg. Med., ion. -μψ): AeoL πννϋανόμαν Balb. 1744, 

ηράμαν Sappho 33, άλλομαν Sappho 55, ϊλεξάμαν Sappho 87, 
Ιβολλδμαν Theokrit 28 10 , ίμεμψάμαν Theokrit 3 0 24.

-δαν  (ion. -δην): Aeol. νΧεβδαν und σόδαν Apollonius de adv. 
160, 15.

li. έξαπίνάς Balb. 17610 Alkaios 27 ist nicht mit dem Suffixe -νόίς 
gebildet (Meister Dial. I 62), sondern der Genetiv eines weiblieben Stammes 
εξαπίνά, vgl. έξαπιναΐος und έξάπινον Ilippokr.

i. In dem adverbial gebraucbten κατέταν „in senkrecbter Linie‘( 
Alkaios 396 (von καϋ·1η-μή sucbt Meister Dial. I 63 ein Suffix -rav «  ssk. 
-Mm: docb wird es einfacber ale Akkusativ Fern, zu καϋ-ε-τός „seukrecbt“ 
gefasst, vgl. την ενϋεΐαν „in gerader Linie".

15· Die beiden folgenden nord-achaischen Worte fiihren 
bei den Attikern ein langes a, welches deslialb nicht urgriechisch 
sein kann. Ob die Nord-Achaer mit den Attikern gingen oder 
ob sie kurzes a sprachen, ist vorlaufig nicht zu entscheiden.

όν-α?*ο- (att. ανοίλο-) „aufwenden“ :
Thess. οναλον 7so, όνάλαν 1622. 45, οναλονμα 53is 54 2<j.
Aeol. άνάλωμα Inschr. 8424 129Bos. Mit Augment ava~ 

λωσαν Inschr. 84?3 .
lloffmuun, dlo gTiochlsclten Dialekte. II. 19
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μ ά λ λ ο ν :
T/tess. 16π , Aeol. Sappho 7 8 4 .

Hyper-aeolisches ct statt η.

16. Die Inschriften aus romischer Zeit, die Grammatiker 
und die Texte der Lyiiker liberliefern in einigen aolischen Worten 
statt eines gemein-griechischen i] ein a. Dass dieses a „auf aoli- 
schem Sprachboden aus urgriechischem η entstanden sei“ (Meister 
Dial. I  64), ist gewiss nicht richtig, da ein urgriechisches η nur 
ini elischen Dialekte in a ubergeht Wenn bisweilen mehrere 
Dialekte in alten und guten Quellen einem urspriinglichen η des 
Attischen ein a gegeniiberstellen (z. B. dor. εΐράνα, a tt  είρψη), 
so ist das η nicht das prius, sondern beide Vokale sind gleich- 
berechtigt und wahrscheinlich auf zwei neben einander liegende 
Wurzelformen zuriickzufiihren (βερε : βρη neben βεραιβρΰ). Das 
konnte ja nun auch in den aolischen Worten mit -d =  urgriech.- 
att. η der Fall sein: es ist nur auflallig, dass dieselben aus anderen 
Dialekten entweder gar nicht oder in Quellen belegt sind, welche 
an Alter und an Zuverlassigkeit die aolischen nicht iibertreffen. 
Es drangt sich deshalb die Vermutung auf, dass die Grammatiker, 
welche das ionische aus a entstandene η von dem urspriinglichen 
j- =* /- nicht scharf schieden, den nach ihren Begriffen aolischen 
Lautwandel des ionisclien η in a irrtiimlich durch solche frei ge- 
wiihlte Beispiele veranschaulichten, in denen das ionische q nicht 
aus a entstanden, sondern ein echter c-Laut war, und dass diese 
Weisheit der Grammatiker in die Texte der Lyriker und den 
aolischen „Kunstdialektu der Kaiserzeit uberging. Diese Erschei- 
nung hat man bereits fur den dorischen Dialekt unter dem Namen 
„Hyper-Dorismus“ anerkannt: folgendes diirften also wahrscheinlich 
Beispiele eines „ H y p e r - A e o l i s m u s "  sein:

αβα  statt ηβα (dor. ηβα, ion.-att. ηβη, thess. ειβατα 654 — 
a t t  ηβηεη, boot. [έ]φε[ι]βων Samml. 5 7 4 4 /5  · lit. pa-jega, nrl-jega f. 
„Kraft, Vermogen“): ί φ α β ω ν  rom. Inschr. 173 45. 5ο, εφάβαρχος  
Samml. 295* (rom.), α β α ς  Theokrit 30*o« Das bei Alkaios 101 
iiberlieferte αβας steht nicht vollig sicher.

αβα ist fur den dorischen Dialekt nur durch so zweifelhafte Gewabrs- 
manner wie Theokrit und Kallimachos bezeugt: die alten Insohriften, 
Aik man, Epicharm u. a. kennen nur ηβα, vgl. Meister Dial. I 64.

πλά&ος  (ion.-dor. τελη&ος, ark. πλη&ί): πλαΟεος rom. Inschr.
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173 is. Nach Joh. Schmidt Pluralb. 413 soil πλά&ος nicht hyper- 
aolisch, sondern aus der zu ττλη- gehorenden tieftonigen Stammes- 
form (Sing. ττιμ-ττλη-μι: Plur. ττιμ-τνλα-μεν) durch ..falsche
Analogies (nach στα: στα, t$a: tia  u. s. w.) neu gebildet sein, 
vgl. oben S. 284.

νόάμα  Compend. Π Ι  § 6, neben νόημα Sappho 14 36 Alkaios 
77 89. Ein *νοάω (neben roeco) ist nicht iiberliefert.

α λ ι το ν ρ γ ά το ν  Bresos-Inschr. 1 6 8 2 /3  =  ion. αλειτούργητος.
Wohl nicht hierher gebort α μ ι σ ν  Theokr. 29 s (ion.-dor. 

ημισν-, lat. stmt-), da der Dichter wahrscheinlich αΐμισν schrieb, 
s. den Diphthongen ai.

ct durch Kontraktion.

17· Bereits in vorgriechische Zeit fallt die Kontraktion des 
Augmentes ε mit anlautendem a- oder a- zu δ-. Dieses a bHeb 
ini Nord-Achaischen unverandert. Belegt ist es bisher nur bei 
den A o le rn :

i -a - :  σνν-αγαγε Inschr. 119D*4 129A 16/1 7 .43/44, ϊπ-αρχε In- 
schrift 153ίο, ayov Sappho 1», αρράσαντο? Sappho 51?, 
ίτε-αϊον Alkaios 45, σνν-αγ Alkaios 66, Ιίρξατο? 
Adesp. 57.

e-u-: άν-αλωσαν Inschr. 8423.

18. Die a o l i s c h e n  Konjunktive δ ν ν ά [ ν τ α ί ]  Inschrift 
119Bs3, 7 ΐ ρ ί ά τ α ι  Inschr. 156ι*, ε ρ α τ α ι  Sappho 13, δ ύ ν α μ α ι  
Adesp. 56Ba lassen, ebenso wie die in Bd. I  § 9 (S. 137) ange- 
fiihrten arkadischen Konjunktive δίατοι hciowioiacoi, eine dop- 
pelte Deutung zu. Entweder ist das a kontrakiert und zwar aus 
αε (beziehungsw. ao) oder αη (beziehungsw. δω): dafur spricht das 
thessalische δννάε[τα]ι oder όυνάτ£τά]ι Inschr. 5o. Oder es ist 
die in der ω-Flexion ubliche Weise, den Konjunktiv zu bilden, 
auf die μ ι-Flexion Ubertragen und das stammesauslautende -a im 
Konjunktive einfach gedelmt. Vgl. Curtins Verb * Π  81 ff., 
Spiteer Lautl. des arkad. Dial. 39, Mekler Beitr. zur Bildung des 
griech. Verbs 33, G. Meger Gr. G r.a § 581.

19. Durch K r a s i s  verschmilzt auslautendes - a  -a -ai 
mit anlautendem a- oder i - zu a. Die Belege beschranken sich 
bis jetzt aufe A o l i s ch e :

19*
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-5 +  ό-: τα).)ml Inscbr. 119At*  129A , ταρμενα Alkaios 9 4 . 
-a +  a-: ταγόρα Inschr. 1 2 0 1 9 , αγαττάτα Sappho 85*.

-at -f* a-: v.ch’&rloriv Inschr. 153e, /χ ζ λ ο /Λ γ α ίίία ς  Inschr. 1 7 3 2 3 , 
ν?ΛντΙο γο ς  Balbilla 1751 6. καιτα Sappho 29, λ α γ α ρ ις  34, 
’Λαγαρός Sappho 101, ίπατνάλω Theokrit 2 8 4 , /.άμμε 
29 j. /Μ μ μ ες  29so, / Λ ν τ ι φ ι λ ψ ο μ α ι  2 8 $, ΥΜ τερα 30*4 
(== και arena).

-αι 4* £- * ζα/ω Balbilla 17519 , /.απιλείχρω Sappho 8 , Yjuteifiov  
5 1 7 . ΥΜμοξ 74, /juTCi7tte\)Or\v Alkaios 79, ym(t)m v  
Adesp. 56As.

Nicht von Theokrit selbst, sondern von nnverstandigen Grammatikern 
i§t die dorische Krasie von -at *f ε- zu -17- statt der aolischen eingesetzt 
in den Formen κηγο) 29„ κ ή μ ε ^  κηπ ι^ .

2 0 . Wenn zwei a urspriinglich durch J o d  getrennt waren, 
so k ann  bereits in nord-achaischer Zeit nach dem Ausfall des 
Jod Kontraktion eingetreten sein. Belege:

γά  ,.Erde“ aus *γαχα:
Thess. γάς 70*.
Aeol. yar Inschr. 119Ds& Samml. 218? Sappho 3 4 , γας 

Inschr. 14720 15812 Samml. 2394 315s Sappho lio Alkaios 2 6 A  
33 84 Theokrit 304 (?). Ausserdem wird ya im Compendium I  
§ 20 und von Herodian Π  912, 8  erwahnt

Aue *γάχα: *γάα wnrde im ioniechen Dialekte *γηα: γέά. 

μνα  „Minew aus *μνάχα:
Aeol. ττενταμναίον Inschr. 1 1 2 i6/i7 , πενταμναΐω si/a, πεντά- 

μναον 135 a.
Aus *μναχα: *μναα entstand im Ionischen *μνηαι μ v ia  Herodot.

μ να  ..Erinnerung“ aus *μναχα:
Aeol. μναν Inschr. 85 2 $.
Aus *μναχα entstand im Ioniechen *μνήχα: μνεία.

W ar a von einem folgenden e- oder o-Laute urspriinglich 
durch Jod getrennt, so ist sowohl im thessalischen alsim aolischen 
Dialekte Kontraktion eingetreten: ob dieselbe aber nord-achaisch 
war, stebt dahin. Yon den aolischen Belegen miissen die Formen 
der Verba auf -aw mit besonderer Vorsicht aufgenommen werden: 
denn in ihnen kann a zwar kontrahiert, aber auch eine einfache
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Lange oder Kiirze sein, da die sogenannten Verba contracta im 
Aolischen auch nicht-thematiseh nach den Stammen auf -a -η -ω 
(wie ι-στα-μι, ε-στά-ν u. s. w.) flektiert wurden:

a =  άίε,  tu =  ate άιηι:
Thess. εροντάι 641 (aus * βροντάει).
Aeol. ννέρνάι Inschr. 1347 (aus *περνάψ). 

μειδιά Theokrit 3 0 4  (aus * μειδιάει), 
βοαϊς βοάι Compend. I I  § 12 (aus *βοάεις, *βοάεή· 
μαται Glosse (aus *ματάει). 
εύΰ Glosse (aus *εβάε). 
τιματω Inschr. 821 6 (aus τιμάέτω). 
άνόδά 3 Sg. Impft. Balb. 1 7 0 4  ( =  ανόδάε). 
ίνχ/Λχ 3 Sg. Impft. Sappho 2 8 2  (=  εκύκαε). 
άραο Sappho 99 (aus άρά-ε-ο).

Γη δάμ·νά Sappho 1 3 kann a aus as, in κερνάν Inschr. 8213/,* aus αη 
kontrahiert sein, s. oben S. 289.

a a u s  άχο :
Aeol. In den Participien τεχναμένω Inschr. 83ιο, ορμαμενος 

847, άσάμενοι Alkaios 3 δ 2, αΐτιάμενος 50&, μυννάμενος 89 ist 
das a sehr wahrscheinlieh nicht aus do entstanden, sondem 
einfache Lange, wie die gleichgebildeten Participien auf -ημενος 
(zu Verbis auf -έω) zeigen.

21. Wenn a von einem 0  oder ω urspriinglich durch S igma 
getrennt war, so blieben beide Vokale in nord-achaischer Zeit 
noch of fen. Freilich kann man dagegen den Genetiv Plur. der 
«-Stamme anfuhren, welcher im Thessalischen meistens und im 
Aolischen stets auf -αν =  *-αων, *-άσων endigt. Belege:

Thess. τciv 6 i5 I n  I 6 4 6 , Μονδαιατάν 12 , Φαλανναιάν 6 ι&, 
πολιτάν 7 7 . 4«, ν.οινάν I n  I 640.

Aeol. xuv Inschr. 8 6 2 4 .3 0  95Β π 1 2 1 4 7 . 56 1δ7β I 6 8 13  173so. 
31 ,  ταμ 85io 160ΐδ, τάγ 156ιο, αν 17336, τανταν 119 Αβι, πολίταν 
84ιβ 85 49 119 A is 12143, δινΑσταν 85δ.ΐ5.«9.52, d/καν 8 6 2 4 . 30, 
avyJav 907/8, Κεγχρέαν 1 0 0 s, ενεργέταν 1 1 2 s, λαΐσταν 119Αΐ2 
Β ΐ 2 , [Na'jaιώταν 129A 40, κο/ναν τιμάν 156 ίο, ατάλλαν 157β, 
άμφοτέραν 16016, τιόσσαν Ι 6Ο38, &έαν 168j 4, ζατεύχαν απδνδαν 
173si, — χαίΑπαν Sappho 125, μέριμναν26, οργαν 72, τάν Alkaios 
15*, νχλίχναν Τηΐαν 43, παίσαν 59, Μοίσαν Adesp. 53. Unsicher 
ist χόλωναν Adesp. 74.
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Doch ist in diesem Falle aus der tibereinstimmung des Thes-
salischen und Aolischen kein Schluss auf den nord-achaischen
Dialekt zu ziehn, da sichere und gewichtige Zeugnisse dafiir vor-
handen sind, dass die N o r d - A c h a e r  noch offenes  -άων

··
sprachen, und dass Thessaler und Aoler erst nach der Spaltung 
des nord-achaischen Stammes unabhangig von einander die Yokale 
kontrahierten.

Einmal endigte der Genetiv Plur., wie schon oben angedeutet 
nicht bei a l i en  Thessalem auf -av: in der thessalischen Stadt 
K r a n  non war noch die offene Form aui-aovv  ( «  -άων) iiblich: 
yjoivaovv 53 13 , πολιτόονν 54 it. Femer kann -άων in dem aus 
aolischen und dorischen Elementen zusammengesetzten Dialekte 
der B o o te r  nicht dorisch, sondem nur aolisch sein, da bisher 
bei keinem der zahlreichen dorischen Stamme die offene Form 
zu belegen ist. Endlich gehort der Genetiv auf -άων auch in 
dem aolisch-ionischen H o m e r t e x t e  mit volliger Sicherheit zu 
den aolischen Formen, weil nach ionischem Lautgesetze aus -aw- 
schon in altester Zeit -ψ)-: -ειο- werden musste.

Von den Grammatikem wird -άων auch den klein-asiatischen • · _
Aolern zugeschrieben (Compend. Π  § 2 ): doch ist der einzige 
Beleg μοισάων Sappho 164 — von dem άοάων der Balbilla 1749 

ganz zu schweigen — wenig Vertrauen erweckend. Wahr- 
scheinlich erblickten die Grammatiker in dem homerischen Gene- 
netive auf -άων eine aolische Form.

Das hohe Alter und die allgemeine Verbreitung des aolischen 
-ctv spricht dafiir, dass die Achaer Klein-Asiens friiher als ihre in 
der Heimat zuriickbleibenden Stammesgenossen die Kontraktion 
der Vokale eintreten liessen.

a. Ober da9 Alter der Kontraktion in dem tbepsalischen (Glosse) 
und bomeriechen κράτος (aus κραατος =  krasfttos: J. Schmidt Pluralb. 366) 
laest eicb niebte Bestimmtes angeben.

22 . Ob in dem G en e t iv e  Sg. der  m a n n l i c h e n  
α -S tam m e zwischen dem -a- und dem - 0  der Endung ein Jod, 
Sigma oder Yau (korkyr. T).aala-Fo) gestanden hat, ist bis auf 
den heutigen Tag eine offene Frage. So viel steht aber wohl 
fest, dass in diesem Kasus die thessalisch-aolische Kontraktion 
von -ao zu -a nicht nord-achiiisch war, da im alten Homer die 
Endung noch offen ist und das siid-achaische -av (Dial. I  167) 
die getrennte Aussprache -a-ϊί — -a-o verbiirgt. Also haben
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Thessaler und Aoler u n a b h a n g ig  von e i n a n d e r  -δο in -a  
zusammengezogen. Belege:

Thess. Φιλοξενίδα 4 2/s, Όρεστάδα 8 , 'Αλεξία 'Αλενα 16s, 
Τιμουνίδαζό, Θντα 18is, Θνττα ι*, 'Αρεισία 4ο, Μνασσα 63s-4, 
Μαχαεα 4, Ενμειλίδα 65δ, Πνρριάδα 70ι.

Aeol. ΣμιΜνα Inschr. 83s6, Άριανία Κρινία 902, [Θ]εαν- 
δρέδα ίο, Έρμ αγέρα is, 'Αριστέα 2ο, Ερμα 92 4, Σωσία 106. Ζωΐττα 
108, ’Ηρωΐδα 119Α 37 , Μελάντα 1243, Έχεΐδα 127ίο, Μεγιστία 
1302, ΐΑ'ίζ.ΊΑδα 144a. e, 'Η  ρόιδα 144g, Μίδα 145 d, ζίίτα  147 ΐδ, 
A n ολλωνίδα 1522, Ανααγέρα 155ι, Ήρακλείδα 156ΐ6·ΐ7 157 is 
1 7 3 6 0 , Ανδρία 157is, Μνγα? 168ι3, /.τιστα 173ιβ, ενεργέτα$$.— 
Αΐδα  Sappho 6 8 3, Κρονίδα Alkaios 48 A.

Die thessalischen Genetive Ν ι κ ί α ς  6 g und Χ ε ί μ α ς  6  is 
konnen aus Νικίαος, Χείμαος hervorgegangen sein: sicher ist es 
aber nicht. Das Nahere in der Fonnenlehre.

28, War a oder a von einem folgenden oder vorhergehenden 
Vokale durch V au  getrennt, so fand in n o r d - a c h a i s e h e r  Z e i t  
ke ine  K o n t r a k t i o n  statt, da F zwischen Vokalen sich noch 
im thessalischen und aolischen Dialekte erhalten hat (z. B. thess. 
JaFmv 6 6 , aeoL νάνος aus νάβος).

Erst nachdera /  ausgefallen war, wurden im thessalischen 
und im aolischen Dialekte die Vokale in gewissen Fallen zu
sammengezogen und zwar entstand a dabei:

1 . aus - α / α - ,  nur aeol. belegt:
ί ϊασσω „sitzen“ (zu ΰάκος „Sitz“ aus *ΰάβακος, vgl. ΰάβακον 

ΰακον η θρόνον Hesych): ΰάσσων Balbilla 1751 .
Α α ρ ι γ ο ς  (aus *Αάβ-άρης nach Fick Personennamen 50, vgl. 

'Αμφ-αρης: Αμφ-όριχος) Bruder der Sappho Athenaeus X  425a, 
ein Mytilenaer Arrian Anab. I l l  6 ,5. Ferner inschriftlich aus 
Assos bezeugt: Ααριγος 144 a e, Ααρίγω f c, Ααρίγεια d.

2. aus -aFo- \
A  a-  aus laFo- (nur als erstes Glied im Compositum):

Thess. Αα-/.ρατιπτζείοι 6 c, Αα-σ&ένεις 16 68, Α α · αγένειος & a, 
Αα-μεδοντειος76, A a - σ . . .  72b3.

Aeol Αα-δάμαντος Inschr. 1244/6.
Dagegen stets λαός als selbstandigee Wort oder zweites Glied einer 

Zueammeneetzung.
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ac  „bis“ aus a fog (ion, rtog: ?ως), nur aeol. belegt: Sappho 25 
Adesp. 56B 4 Theokrit 2920.

f r iagog  aus ΰεαΤορός, nur aeol. belegt: ΰεαροι Inschr. 146i.
3. aus - ά / ω - :

Thess. ’l i v e i o g  I671, von 'lav =  'ΐάΤων abgeleitet.
Aeol. Π ο σ ε ίδ α ν  Alkaios 26 aus ΠοσειδαΤων.

Die FormenVcov (Thess. *low 62, Τοννεως 62,) und Ποτέ 16 ων 
(Thess. Ποτείδονη 214/s 29 30 51) sind nicht aus Ίάων, Ποτειδάων kontra- 
biert, sondern Koseform auf -ων (V-ων, Ποτείδ-ων), vgl. die *Stamm- 
bildunplehre*.

4. aus -ciFe-:
a). tog  „Sonneu aus afO.iog, ion. ije?uog: ij?uog.

Thess. ΐΑλιδδουρος 182a.
Aeol. *!a ).iov Inschr. 119 C 20, άλίω Balbilla 174*, aXiog 1774, 

άλίω Sappho 69 1 , 'Λ λ ιε  Adesp. 61.
5. aus - o f  a - ,  nur aeol. belegt: 

β α -  aus fiofa- als erstes Glied der Zusammensetzung βά-  
Ι ϊόημι  ( =  a t t  βοη-Οεω): βα-&όεντι Inschr. 119 A 27 C*/s, 
ε[β]α&όη Inschr. 129 A 2 1 .

2 4 . Der thessalische Name J a v a  22 ist nach Pick aus 
* Javaa  kontrahiert, wahrend Prellwitz de dial. Thess. 20 fiir die 
Annahme einer Kontraktion keinen ausreichenden Grund sieht. 
Der Gottesname ''Eg μ α ς  (Sappho 51s, Ερμα Inschr. 924 1112 ) 
ist schwerlich aus ‘Eg μίας kontrahiert: er bildet eine selbstandige 
Kurzform zu 'Ερμαίων, wie Ποτείδάς zu ΣΙοιειδάΤων, s. die 
t> W ortbildungslehre«.

25. Die metr i sche.  D e h n u n g  eines natura kurzen a vor 
folgender Liquida ist nur bei Theokrit und Balbilla belegt: 
Theokrit άνερος 28 ίο, άννσίεργος u, Hrcra με 307, Balbilla antg 
175s, vJaXov 175ι<>, /Αλα Π 6 4  (Alkaios und Sappho messen stets 
YM?.og, die Belege auf S. 261). Balbilla gestattet sich ferner, ein 
aus ai vor folgendem Vokale entstandenes a, welches bei Sappho 
und Alkaios stets kurz ist, als Lange zu gebrauchea: Θηβαας 1754.

Die erste Silbe von ά & ά να το ς  in a&avat' Sappho 1 1 , a&a- 
vaxtoi 1 1 4 , a&avatoi Alkaios 80, α&ανάταν Balbilla 175w ist 
nicht natura, sondern positione lang, da der Stamm mit dhv- an- 
lautet, vgl. ssk. dhvan „erloschen, schwinden“. Wir lesen also
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besser mit Fick αθάνατος, da die Lautgruppe fiirs Aolische 
durch die alien Insehriften aus Naukratis 164b 1 bezeugt ist.

A nm e rk un g .  Gegen den Dialekt verstosst das a in 
thess. κατοικτίράς 71* (nach ενεργετές, άπελενΰερεοϋές ist ας zu erwarten). 
aeol. πάσαν Inschr. 1609 statt παισαν, ein Fehler des ionischen Stein- 

metzen.
-δς statt -αις in den Akkusativen οσαςϊ Inschr. 1377 (A), αρχας, 

άλλας, κισσοφορίας, αγορανομίας Bresos-Inschrift 168 4· 5· β·

In dem thessalischen Akkusative Plur. der ά-Stamme ist -ας kurz.

E

26. Ein gemeingriechisches « blieb bei den Nord- 
Acliaern, soweit wir.bis jetzt wissen, in alien Stellungen 
unverandert. Beispiele:

Diejenigen Falle, in denen ε vor Vokalen steht, sind besonders in 
§ 32, S. 315 besprochen.

1. In offener Stammessilbe:
&e- (zu #77-):

Thess. ΰέμενοι 7 4 a, ες&εμεν I 6 4 2 , τ.ατϋ'εμεν 16 2 1 . 44, προ- 
ΰέντονν 63β, τε&εϊ 7 «2.

Aeol. ΥΜτ&έ[μ]εναι Inschr. 82 1 7 , ΰέμεναι, 84si 120ie, ον&ε- 
μεναι 17353, νπόΰεσ&αι 1 2 0 4 /5 , νπό$ε[σ&αι] s/4, τι&ενζτ)., 
1 2 2 ιι, ον&εντα 173s9, &εω Sappho 1 2  36, ττέρ&εσ& Sappho 78 1 , 
7tερ&έμενον Sappho 64, περίϊέτω Alkaios 8 6 2 , — άνατέ&η Ιη- 
schrift 8654 160so, αναεεϋεωσι 162ο, άναζέ&ην 165η , οντέ&ψ 
173β. 34, — αμετάθετα Inschr. 9 5 B u ,  νομο&έτιτ,ον 1571 », εν&ε- 
τον 173δΐ, αγωνοϋέτας 114ι 1694/5 170ι 171 β, — άπό&εσιν 
Inschr. 94ιο, avail·ίσως 157β, ΰίοιν 173n , όιόΟεσιν 173 28, &έσις 
Alkaios 133, — \πρ]ο-ΰε-σμίας Inschr. 95Βιο.

&έ-μις:
Thess. Θέμιστος I s ,  Θέμιστι 18/4, Θέμισοτι 8 , Θε(μ)[ι- 

οτο . . ]  10β, Θεμιοείοι 164ο.
Aeol. Θεμιστίω Inschr.85a, Θεμίσωνι 1591 , ΰέμις Sapphol36.



XQe- „leihen“ (zu χρη-):
Thess, εςν.ιχρεμεν „ausleihen“ I 4.
Aeol. χρέος „Schuld“ in χρεοφν)χτ/.ας Inschr. 157 4.
Der Ablaut χρη: χρε 1st regelwidrig and jedenfalls jfinger ale der 

Ablaut χρη : χρα in κίχρημι, χρήοω: κίχραμαι, κιχραω.

Nur im ao l i schen  Dialekte sind belegt:
δ ε -  (zu δη-): χρνοο-δέ-ταν Alkaios 33s.
i -  (zu rt-): άφ ε-ΰεις Inschr. 160m, α-συν-ε-τημι Alkaios 

I 8 1 , vjax-ί-ταν Alkaios 3 9  5.

2 . In geschlossener Stammessilbe: 

a λ εξ -  „wehren, schiitzen“:
Thess. Ι4)*εξ- in Eigennamen, z. B. Ι4)*εξία 16a, 'Λλεξιπποι 

1684. ίο, Λ)*εξομενός 33, 'Λλεξιμαγος 6549 u. a. m.
Aeol. 'Λώξανδρος 90i9 119 oft 129 A i .3 . δ.δ 163? I 6 6 2 , 

ΆλεξανδρεΙαις 84j4.
χ ε λ - ,  γέλα- :

Thess, [r y io v v  6 3 1 .
Aeol. γελαίσας Sappho 2 5 , γίλος Corap. I l l  § 42.

γεν · :
Thess, γενεσΰαι 7 *9, ίγενον&ο 16ia, γενδμενον 1643, γενο· 

μίνας 16ιο, γ εν όμ εν ον 54 se und -γίνεις ( =  -γίνης) als haufiges 
Namenselement ζ. Β. Έπιγίνεος 16ι, Ιίντιγίνεις 1654.55 6559. 
ns, Κ)Λογίνεις 65πδ u. s. w.

Aeol. Oft belegt im Verbum und im Nomen, z. B. Aorist 
γίνεβ&αι Inschr. 83 41 Sappho 117 Alkaios 46, γένψαι Inschr. 
1137 U5c, παργενίμενος Inschr. 129 Aia u. s. w., — Nominal- 
stamm γενεά·: γένος Inschr. 119A *3 129Βδ8 171 js Alkaios 
48 A, σνγγίνεες Inschr. 1512 160s u. s. w., — Eigennamen auf 
-γίνης (·γενις) ζ. Β. Θεογενής Inschr. 90ΐ8 107 1 4 6 7 , ΠερΙγενις 
103, —  γενίτας Balbilla 17516. 17 u. a. m.

γ ί ρ α -  „altemu:
Thess, Γίραιος 65a2 .
Aeol. γεράρω Balbilla 1753, γεραιτίρα Sappho 75, γέρας 

Alkaios 13 A.
δ εν, a:

Thess. und Aeol.: Belege bei den >Zahl\vorten«.
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δ ε λ γ ο -  (βελγο-):
Thess. Λε)*φινία 4 ι, άδελφεός 71s.
Aeol άδε?*φίαΐ Alkaios 92, Βέλγοι Glpsse.

δεχ- ,  Aorist δ εξ-:
Thess. Αέξανδρος 65ι?9.
Aeol διαδεξάμενος Inschr. 171ΐ5/ιβ, άποδεξάμενος 173ia, 

δέξαι Alkaios 56, έδέξαντ(ό) Alkaios 62.

ελ -  „nehmen“:
Thess. ελομένοις 1619 /20.
Aeol. τιαρελόμένος Inschr. 119 Α7 , άνέλοντι 119 Α 25, ελών 

Sappho 51s, ελετο Alkaios 6 8 , ονέληται Comp. ΙΠ  § 1 .

'Ελλάν-:
Thess. und Aeol.: Belege bei a auf S. 289.

εν „in“ :
In dieser Form ist die Proposition vor Vokalen und vor 

Konsonanten sehr haufig im Thess. und Aeol. belegt. Bei den 
Siid-Achaern lautete sie Iv, s. Bd. I  160 § 36.

εξ „sechsu, ε/,τος  „der sechste“ :
Thess. und Aeol.: Belege bei den »Zahlworten«.

ερα-  „lieben“, έρατός,  έ ρ α ν ν ό ς , ερος:
Thess. 'ΕροτονΜας 62go, ’Ερα- 6222.
Aeol. εράται Sappho 13, συνέραν Theokrit 29s2, εραν 30π , 

— ’Ερατογένη Inschr. 145 a, έράτα Balbilla 176δ, εράται 177 s, 
εράτοις Sappho 781 , — εράνναν Sappho 85 s Theokrit 28 2 1 , — 
”Ερος Sappho 40 42 74 79 Theokrit 29 22 30a, ερον Theokrit 
30ae Glosse, ερδεντα Sappho 54a.

Έρμ-Ι
Thess. *ΕρμΙα 6β, *Ερμογ[ε]νεια I 8 4 1/42, 'Ερμογένεος 1842, 

<Ερμθγένονς4s, fΕρμαΙονν 209, βΕρμόου 32—34 37—41 55, 'Ερ
μαίου 35 36. ^

Aeol. 3Ερμαι- Inschr. 87a, ”Ερμα 92* I l i a ,  *Λνάξέρμος 91 1 , 
1Έρμαγόρα 90ΐδ, 3ΕρμησιδεΙω 119Α38, ’Ερμωνος 119Dao, 3Ερμο- 
γένη 127β, Έρμ(έ)ας 1783, ’Έρμας Sappho 513.

έσ - „sein“ :
Oft im Thess. und Aeol.: die Belege beim *Verbum«.
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εχ -  „haben“ :
Thess. άνε/.τ[6]ν 18, ε[χ]ων δ 7/8, εχειν 6 δ 4, εχομένας 65s 

und in Eigennamen: *1?[κ]«[λ]λοιν 19?, "Εχιππος 6δβι, Έχέμμαιος 
6 δ 97, *Εχεναΐς 711 .

AeoL Oft als Verb z. Β. εχοισι Inschr. 84ιο 8δ is 137 7, 
εχει Sappho δ8  Alkaios 18 β, πεδ έχεις Sappho 6 8 2 , und in den 
Eigennamen Έχεκράτη Inschr. 104, Έχεΐδα 127to.

F έκαστος:
Thess. ενΑστοι 7 20, ετΑστον I620  654.
AeoL έκαστος Inschr. 129B 46, έκαστον 95Bg 121 54 166δ·7. a 

167A 2 .4, ir/Ασταν 1 δ7 ΐ 4, εκαστα 85*3 173 42, εκάστοισι 8 5 2 8 .
Εεργ-:

Thess. εξ-εργασ&εισέσ&ειν 1 βι7, είεργε[τές] δ3 4 , ευεργετές 
δ4ιο, *Εργίνειος Ι 6 9 1 .

AeoL ενεργέτημι in verschiedenen Formen: Inschr. 12140 

1 2 8 3  129Αδΐ/δ3 1739, ενεργέτας in verschiedenen Casibus: Inschr. 
112s 121 sc 129A40/41 1562 1 5 8 4  1 5 9 2  172i 1737.33.38*48*59, Εεργον 
Alkaios 14 1δ7, εργον Sappho 19, έργα Sappho 10, έργων Inschr. 
94 jo, Fεργάσιμον Alkaios 8 6 B, εργ Theokrit 28ιο, άννσίεργοςi 4,. 
άέργω 15.

κε φ α λ α :
Thess. und AeoL: Belege auf S. 268 Mitte.

l e y -  „reden“:
Thess. )Αξαντος 1640/41 54s.
AeoL εΐεγες Sappho 2 8 4 , ε?*εξαμαν 87, διελεξαμαν Theokrit 

30 u , )Αγεται 291 , )Αγης se.
λ ε π τ ό ς :

Thess. Λεττίναιος 1 6 79.
AeoL U m ov  Sappho 2θ Adesp. 52, Ιέπτοι Alkaios 397,. 

λεπτά  Theokrit 307.
μ ε γ α - , μ ε γ ά λ ο

jf/im . μεγάλοις 2 2 , 72aio.
Sehr haufig z. Β. μεγά)Μ Inschr. 90ie 912 1769 

Sappho 917 Alkaios 1 , μεγά)χτς Inschr. 129A ie, μίγας Alkaios 
15j 34i 93, μέγα 25i 92 u. a. m.

μ ε δ · :
Thess. Λαμεδίνιειος 167c.
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Aeol. :ίπτζομίόων  Inschr. 145 d, ^Ανδρομέδαν Sappho 41 58, 
μέδεις Alkaios 5j 48 B.

μ ί & ν - :
Thess. Με&νστας Με&ύσταιος 67$.
Aeol. με&νσΰην Alkaios 20j 3 5 4 . με&νοντας Theokiit 29 a-

μ ε λ -  „sorgen“ :
These. \1πΐ]μέλ[ει]μα  729, 3Επιμέλειας  I 8 3 3 .

Aeol. εττιμέλομαι in verschiedenen Formen Inschr. 8 3 2 3  

84n 8546 8 6 j 11224 117s 157s, επ ιμύθια  in verschiedenen Ca- 
sibus Inschr. 1 1 2 7 . 1 0  1134.7 1 15g I 6O9. 27/28 1715 , επίμελες 85ό2, 
επιμελίως$9, εμμελεως Sappho 54 1 , λνσιμίλης 40, μίλημα  126, 
μελεδώναις 17, —  ΜεΗδαμον Inschr. 84ιο, Μελίδωρος 119C 29.

μ ί  λ α ν -  „sch warz“:
Thess. Μελάντα 633 .34 ,  Μελαμπρίας Ι639 ,  ΜελάνΙΗοςC9, 

Μίλαν&ος 2 0 η /ΐ2 , Με?*αν&ίειος 65ΐ45, Μελαν&ον 48r, Μελάν- 
ιττπος 65ΐ 48, Μελανιόρειος 6ο ι β 3.

Aeol. Μελάντα Inschr. 124s, Με[λ~]αντάω 1274, Μί?*αγχρος 
1116 Alkaios 2 1 , μελαίνας Sappho Ι 10 , μελαίναι Alkaios 184, 
μέλαις Sappho 57.

μ ί λ ι , μ έ λ ι σ σ α :
Thess. Μέλισσα 9.
Aeol. μ ίλ ι Sappho 113 Adesp. 62, μελιχρόν Alkaios 34δ, 

μελίφωνοι Sappho 129, —  μέλισσα Sappho 113.

μ έ λ ο ς  „Lied“ :
Thess. Μελοποιός 6 n .

Aeol. άδνμελεστερα Sappho 122, ζαμίλης Grlosse, μελίσδειν 
Oomp. I l l  § 5.

μεν- :
Thess. Sehr heliebtes Namenselement, z. B. Μενεσταιοι 2a, 

Μενίπποι 632,  Μενελας 18s&, ίΑριστομένεις I 6 7 3 ,  ΠαρμενΙσν.ος 
16βο* 6ΐ 65ie. 180, Μένουν 656ο, Μίννεις 65ο6 u. a. m.

Aeol. εμμίνη Inschr. 83s, εμμίνοιεν u , εμμενίοισι 29, δια- 
μεν[ωσι] 844, διαμένει u t δμμίνομεν Alkaios 411 , μίνει Theokrit 
3 θ 2ΐ, μίν[ο]ς Balbilla 176ο, άμίνητα Glosse, — £Λ]γψιμίνε\ο]ς 
Inschr. 119 Αββ, Μεν- 1 3 6 4 , Παρμίνισν.ος 146», 'Ισομίνης*, Μ ί- 
ωνα Alkaios 46, Αιννομίνης 52 94.
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ξέννος , ξένος (aus ξένιος):
Thess. προξενιάν ο3β, προξένοις 54aι 63ιο, προξεννίουν 63 6, 

προξεηί[αν] $ und haufig in Eigennamen z. B. Φιλόξενος 16 74/75.
6δ 45.155, Πολνξενος 16βό.7ΐ 18*2.23, Ξενο/ jJa  6*7, Ξενόλαος 

115 57 b, Ξένονν Ι 676 u. a. m.
Aeol. ξενίσ&ειεv Inschr. 857, ξενισ&είηι*, προξενιά 85g. 3s 

1 5 6 3 /4  158β I 6O29, [πρόξενος 163a, Ευξενος 169s/4.7 . 9/10 , Ξενό- 
γ.?.η 90s, — ξένιο Theokrit 28*3, ξέννος bei den Grammatikem.

Statt dee uberlieferteu ξεϊνον Theokrit 28e 30,7 ist ξέννον zu lesen.

π ε ό ο - , π ε ό ί ο ν , πέζα ,  π έ ό ι λ λ ο ν :
Thess. 'Εμ-πεδιοννείον 694.
AeoZ. ίδάπεδον Comp. I l l  § 51, πέσ(δ)ον Glosse, — σνμ- 

πεδίω Inschr. 906, — πέξα Comp. I l l  § 45, τρα-πέζαις Inschr. 
1 2 3 2 , — χρνοο7εέδιλλος Sappho 18, ενπέδιλλος Alkaios 13Β.

π έ λ λ α ,  πε λλ η τ η ρ :
Thess. und Aeol.: Glosse.

π ε μ π -  ^enden^:
Thess. πέμ ψαντος 16n.
Aeol. πέ[μφ&εντας] Inschr. 8 3 n [βξέ]πεμφ&εν 84*0, μετα- 

πέμπτω 85 *ο, απέπεμψε 119Aa5, πέμτεταν 134*, μεταπέμψασ- 
&cu Ι 6Ο7 , διαπέμπεοΰαι Ιβδι/*, επεμψ(ε) Sappho 44β.

π έ μ π ε  {πέντε)  „fiinf‘, π έ μ π τ ο ς  ,,fiinfte“ :
Thess. und Aeol.: Belege bei den »Zahlworten«.

π ε ρ ί , περ  „um“ :
Thess. und Aeol.: Belege bei den >Prapositionen«.

πέτρος ,  πέτρα:
Thess. Πετραϊος 16n, Πετραίειος 7ο, Πέτρονν 65m .
Aeol. πέτρας Alkaios 511 .

π  ρεπ- :
Thess. Έςπρέπεια  43.
Aeol. [μεγαλο]πρε7εεο(τά)ταις Inschr. 1735, πρεποισαις ι&/*ο, 

πρεπωδέστατον πρέπει Sappho 136.

σ&ένος:
Thess. ΛασΟένεις 166*. 5*, Ααμοσ&ενείοι2, [Κ~]αλλισ(&ε)νείοι 

54 e, -σ&ένειος 6564.
Aeol. Ε&ενείαι Inschr. 132.
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σ τ ε λ -  (στνελ-) „senden“:
Thess. άτινοτέλλαι^τος 16 3.23.

Aeol. Aoiist αττό-στελλαι in verschiedenen Formen: Insehr. 
85*2.28/29· 30/31.32/33 1 1 9 D i8  1306.8/9 160lO· 18/19, Χα-ΟΤΤελ^ Und 
οπύ.λάμεναι Glossen.

τελ - :
Thess. τελείου μα  9, συντε?^σ&εντος Ιβίό,  διετελεϊ 5 3 4 , ατ(έ) - 

[λε^αν] δ4ιβ·
ΑεοΖ. τελεσ- als Verbal- und Nominalstamm sehr haufig 

z. B. σνντελεσ&ειεν Insehr. 1 1 2 8 ,9  113c 115δ, διετέΐ&ιε 120u, 
τέλεσον Sappho I 27 , Ιν.τετέλεοτ 99, άτέλεες Insehr. 155a 16 . is, 
άτέλεαΐ9 (s. Nachtrage), δαμοτέλψ  129 A<u, Τε[λ]εσφορο$ 1012/3 

u. a. m.
τ έ μ ε ν ο ς :

ΤΛεεε. τεμ€[νο$] 7sa, ΑεοΖ τεμένψ ς  Alkaios 152.
ο -φ ελ-  „niitzen“:

7%m. [Οί^φελιμος 62ιβ, Ουφελίμειος 65as, ωφέλιμον 64a* 
ΑεοΖ. οϊκ-ωφελίας Theokrit 28*.

φ ε ρ -  „tragen“ :
Thess. Φ ερε. . .  ΙΟ7 20 ιβ, Φερεγ.ρατεις Ιβββ 2 0 ΐ 8/ΐ4, Φερε- 

γ^ατείον 65ο, Φερένι/.ος $4-
Aeol. φερ- oft als Verb ζ. Β. φέροντον Insehr. 833$, σνμ- 

φέρψ  83s4 1 6 2 7 , φερδντεσσι 119A 29, είσφέρψ  129A n , φέροιεν 
Sappho 17 u. a. m., — φέρενα Glosse.

Nur im th e s s a l i s c h e n  Dialekte sind belegt:
β έ λ τ ι ο ν  14.
βρε χ -  in Βρέχας 65ios.
γενναίος  in Γενναίος 6598, Γενναίειος 33. 33, Γενναίου 63δ,. 

Γεννάοι 54δ, Γενάειος 50, Γεν[νάοι] 544.
δ ε ν δ -  „zwinkernu: Λενδίλος 6540, Λενδί)&ιος39* 
δ έ ξ ι ο ς  in Είδέξιος  3δι 45, Ενδεξίειος 352. 
δ έ α η ο ι ν α ι  „Frauen“ Glosse. ν; ;
εχάς  Glosse.
*Ελένα 1 8 4 1 . : ·ίΦ
ερης  „Sohn, Kind": ερέας Glosse. V
ερωτάω: έρονται 64 1 .
/ ε κ -  ..wiinschen": Γεν,έδαμος 42b. : ^ 0 · :;
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Ih F -  ;7spitz sein“ : ΰέανον in (ϊεανώσται Glosse.
Οε&-  ,,bitten<; (aus yhtedh-)·. Θέσ-τονρ 6564. 
ν.έρδοσ- „Gewinn“ : Κερό[ό]ίου 12ι, Κερδοίοι I622 44. 
λ ε ο γ -  ,,plaudem“ : Αεογινας 1657, Αεογιναιοι 57. 
μ έ ο - τ ε ο δ ι  „bisu Ι613.
η ε ρ -  „durchdringen“ : Πέρρας 65m , Περραίειοςm - m i s o .  
Π ε ρ ρ α ιβ ό ς :  Περραιβοϊς 6 1 2.
Πέταλο[ς]  44, Πετάλι ας Ιββο.το- <7· 90 48 s, Πεταλλίς 48 s. 
Π ε τ ϊ ϊ α λ δ ς : baufig als Ethnikon und in Eigennamen, Be- 

lege bei den >Gutturalen«.
Φερσεφό(ν)[ας]  7 33.

Nur im ao l i schen  Dialekte sind belegt:

ά-τ τελλ - :  'Artε(λ)[λα/α] Inschr. 131. 
α-ερενος „Reichtum“ : Λι-αφέ[νεος] Inschr. 102ι, Τιμ-aqi- 

νεος Ι Ι Ι 7 , K ‘U -aqέν[η] 1273 , J i -αερενεος 153ι.
*Α-γψερδ-: ΐΑχερδάει Inschr. 90 is 912 . 
β έ λ ε ο ς  Alkaios 154. — β ε λ τ ό ς  Glosse. 
β έ λ γ ι ν  Glosse. —  βλεμ- :  ζαβ)*εμέως Glosse. 
βλετε-:  εμβΙΛτιοντες Inschr. 8 6 2 0 /2 1 . — βρεν&ειω  Sappho49. 
γ έ ν ν ν  Theokrit 2933. —  δεν.-: δέχετ Sappho Ι 23. 
όένδριον  Alkaios 44, δενδρίω Theokrit 291 2 . 
εγοβ, εγων:  Belege beim > Pronomen «. 
έδρα,  εδρο - „Sitzu: ττροέδροις Inschr. 849, εζέδραις I l l s ,  

προεδρίαν 129As* Ι0 6 4  158 ο 1594 1 7 3 2 9 , (τνάρ)εδ(ρ)ον 168ίο. 
ελ αφος  Alkaios 97 Theokrit 30ιβ· 
έλάων  Balbilla 174β. — ε λ έφας  Alkaios 33ι Theokrit 28β. 
ίλ&~: Ιξέλ&ψ Inschr. 82 1 2 , ΥΜτελ&όντεσσι 8324. 36· 4ΐ/42, 

ίλ&οΐοαι Balbilla 176ο, ελ&ε Sappho ls.ss 5ι ,  ελ&οντ(α) Sappho 
•64, εΙΟηι Alkaios 8 6 , πέδε?*&ε Glosse.

ελγ.ος Theokrit 30ιο· — ελ/.ην Sappho 70 Theokrit 3029. 
ελ re-: ’Ελτεινί/Λο Inschr. 158ι. — έλν-?\  τεεδ-ελίει Glosse. 
Ε λ ν τ ι ο ς  Beiname des Poseidon, Glosse. 
εμε ,  μ ε , εμε&εν,  ε μ ο ι , ε μ ο ς : Belege beim »Pronomen«. 
εν-  „eins“, εννεα  „neun“, ένατος  „neunte“ : Belege beim 

*Zahlwort«.
έν εκ-, ίνεγν .-  „tragenw: άνένεγ/.ai Inschr. 85δο, προειοέ- 

[νε~]γγχη 1572/3, εΙσένεγγαι n , /.ατενέχ&εντα 173 44/45, είσενέχ&ην 4$· 
ί ν ί α ν τ ο ς  Inschr. 1214 1·40.54 165ί 171* 1776 Theokrit3023. 
ε π -  „sagen“ : ίνέποισιν Balbilla 1755.
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ε π ε ί ,  επε ιδή:  Belege bei den »Konjunktionen«. 
ε π ε ρ ο ι  ,.Eber‘·' Insehr. 155ai5 (s. Nachtrage): lat. aper, ags. 

eofor, ahd. ebur, altbulg. v-epri.
ε π τ ά  „sieben“: Belege beim »Zahlwort«. 
ερι-:  ερδνρις Glosse. — ίρέω  Theokrit 29g, ερει 2824. 
εργ-  „einschliessen“ : ερξαις Insehr. 119Ag. 
ερδ-:  ερδόμ\_εΐ’ά] Insehr. 12144, ερδ' Theokrit 30ΐδ. 
έρ ια  „Wolleu: ερίων Insehr. 155ai6 (s. Nachtrage). 
ερχ[εος] Insehr. 94s. — „unten“ Insehr. 9 Ο2 1 .
ερ ο τ ι ς  „Fest“ Glosse. — ερ π - :  ερπε Theokrit 30 1 8. 
ερρ-  „gehen“: ερρεντι Alkaios 130.
έρχομαι,  in versehiedenen Formen: Sappho 523, Alkaios 45, 

Theokrit 2925.
εσ&ίει  Theokrit 30ai.
εσλος  Alkaios 494, εσλοι 96, εσλα Sappho 51 β, εσλων 28 1 .
ε σ χ α τ ί α ισ  1  Alkaios 69, έσχατον Theokrit 30i2.
ετάζω: εξ-ετάσταις Insehr. 8421 .
ε τ α ίρ ο ς , ε τ α ί ρ α , ετάρα:  Belege auf S. 276, § 12.
ε τ ι  Sappho 2s 102 109 Alkaios 94, ονχετι Alkaios 5 Ο7 .
έ τ ο ι μ ο ι  Insehr. I I 9 A 39. — ε τ νμώ ν ιο ν  Glosse.
F i  Balbilla 174is, Ρε-ϊϊεν Alkaios 11. 
β ε λ ι χ ώ π ι δ ε ς  Sappho 129. — · Fe O' -: έ-νέ&ωχεν Glosse.
Fέ σ π ε ρ ε  Sappho 95, 3Εσπερίταος Insehr. I l l 5. 
β έ το ς  „Jahr“ : ετεων Insehr. 117c I 6 8 2 6 , 161β,

αυτοετει Theokr. 28 1 3 , ετεων 30is, — τριέτης Tlieokr. 29π,  αυέτψ  
Glosse, — ετώνο ισ ι  Insehr. 155ag (s. Nachtrage), — ε τ α λ ο ν  
„Jahrling“ : εταλα Insehr. 155ai8/io (s. Nachtrage). 

ζ εβ -  „Getreide“ : Οϊσε-ζεία Insehr. 90».
Θελα ίσ ιος  Insehr. 1272 . — θ έ λ γ ε ι  Sappho 70.
&έλω: &έλων Insehr. 82u. 15 , ΰέλοντες 85π,  &έλη 922.6 

122η 129A49.50, &έλω Sappho I 17 Alkaios 55a Theokrit 30a8> 
θέλεις Alkaios 83 Theokrit 297, ίϊελετ Sappho 25, — έϋέλοισα 
Sappho lw , ε&έλω Theokrit 30*9, εϋέλεισ3(α) 29i, έ&έλεις 298. 

θ ε ρ ά π ω ν  Sappho 7 4 .
θερμός:  Θερμία Insehr. 96 a 99 2 100 3/4 1011 /2 , Θερμίας 

165h /i 5, Θέρμας 129 A 47, &ερ[μ . . . ]  167Βι0.
Κ έ β ρ η ν ι  Insehr. 136is/m. 17 . — Κ ε γ χ ρ έ α ν  Insehr. 100s. 
χ έ λ ο μ α ι  Alkaios 46, παραχελεύσταν Insehr. I 6 8 1 7 /18. 
χέ λα δο ς  Sappho 4i. — χελέβη  p eck er4* Glosse. 
χρ εχην  Infin. Sappho 90. — δνε-χρέμασαν  Alkaios 32.

H o ff m an n ,  die grtochifichcn Dialekte. II. 20
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λέτε ας  Alkaios 514. — λέχο ς  Sappho 7 5 . 
μ έ δ ι μ ν ο ς  in ημι-μέδιμνοι Inschr. 135s. 
μ έ λ α θ ρ ο ν  Sappho 91. — ά - μ ε λ γ δ μ ε ν ο ς  Adesp. 62. 
μ έ λ ε α  „Glieder“ Sappho 50. 
ε - μ ε μ ψ ά μ α ν  Theokrit 30*4.
ά - μ έ ρ γ ο ι σ α ν  Sappho 121. — μ έ ρ ι μ ν α  Sappho I 26. 
μ έ ρ ι ς  Inschr. 129Ass. — μέρεος  Inschr. 94$. 
μέσοος: μέσσω Inschr. 127s Sappho I 1 2 , μέσαι Sappho52s, 

μέσοι Alkaios 17, μέσσον 18 s, μέσσνϊ und μεσοστροψωνίαι Glossen. 
μ ε τ ά : Belege bei den »Prapositionen«. 
μ έ χ ρ ι  Inschr. 129A48. — νέκταρ  Sappho 5s. 
ν έ ’/.νς: νεκνων Sappho 6 8 4  Theokrit 29se. 
u -νερος  Gen. Theokrit 2 8 1 9 . — ξέστο[ν] Inschr. 16610. 
π ε δ ά :  Belege bei den »Prapositionen«. 
π, έ κ r ω: πέξαιντ Theokrit 28is. — π έ λ α ς  Alkaios 8 8 . 
π έ λ ι ξ  Glosse. — Πελοπο-νάσω  Inschr. 84is. 
π έ λ ω , π έ λ ο μ α ι :  τζέλη Theokrit 2822 30i4, πέλην Theokrit 

29 3 1 , 7τέ?<ομενίτ1 ττέλεται Sappho (78s) 101 Alkaios 26A 494 . 
π  t v -  ,,arm“ : πενιχρός Alkaios 49s, πενία 92. 
π έ π λ ο  ις  Theokrit 28 10.
τ τ ερα - uverkaufen^: άποπ[ε]ράσσει Inschr. 156is/u, άπο- 

πέρασ[σαι\ 1 2 0 2 , τνέρναι 1347.
Π έ ρ γ α μ ο ν  Inschr. 1472 1 , Περγάμψος 147i4.ie.si 162ι 

163β 171 π /is.
7tέρρυσιν  Theokrit 2926.
π ε σ σ ν ρ - ,  τ ε σ σ α ρ - ,  τ ε τ α ρ - , τ ε τ ρ ά - „vier“: πέσνρα Bal- 

billa 177β, ττέσσνρες und πέσσνρα Glossen. — τεσσαράκοντα 
Inschr. 117 β Ι 6 8 26 1 τέσσαρα 135β. — Τετά[ρτειον] Inschr. 1363/4, 
τετδρταιος Theokrit 30s. — τετραβαρήων Alkaios 153.

τζετ-  „fallen“ : εμπέτων Sappho 42, επετον Alkaios 60, 
ενπετες Adesp. 7 5 .

τζετα- :  ο μ πέτασον Sappho 29, πετάλων Alkaios 39s. 
π λ έ κ τ α ι ς  Sappho 46 Alkaios 36s.
π λ έ α ς  „mehr“ Inschr. 82a, πλέα  90s, π λ έ ο ν  Theokrit 

29 17 3 0 9 .
π ρ έ σ β ν ς  Inschr. 84 8. 16 119Ass 157ΐδ, πρεσβείω 89ιο 

95Bss 1 2 1  δ, πρεσβεντας 8549.ee 157s 160s*, πρεσβεία 121δ.β> 
πρεσβεία 160si.

ρέβω:  ;καρρέει Sappho 4s.
ρέ&ος„ Antlitz" Theokrit29ιβ, Glosse, ρε&ομαλίδαςAlkaios 150.;

j
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σε, σέ&εν, σεν: Belege beim »Pronomen«. 
σεβ-: ενσέβης Balbilla 17δΐ5·2ο, ευσεβείας Inscbr. 12131? 

σεβαστός Inscbr. I6811 1721 17336, σεμνότατα 17326, σέμναν Bal
billa 1768 1768.

σελάννα „Mond“: Sappho 3ι 52ι 53, Corap. ΙΠ § 22. 
ε-σγ.εδασ(ε) Sappho 95i.
στέγα Alkaios 15i. — α-στερ-: Sappho3i 133 Theokr. 30a7. 
στέφανος mit Ableit: oft in Inschriften und bei den Ly- 

rikern.
στρεφ-: ατζνστρέφονται Sappho 784. — τε'γγε Alkaios391. 
τεκ-: τέζ.οισί Inschr. 155 a 17 (s. Nachtrage), τέκνων 12143, 

τέκνον Alkaios 51a·
τέν.τ-ονες Sappho 913. — 7τερι-τελλεται Alkaios 39i 40. 
τέρην: τέρεν Sappho 54s, τερένας Alkaios 61. 
τερττ-: τέρποντα Sappho 1 1 , τέρψομ* Theokrit 28 β· 
τετράδων Alkaios 154. — τέττιξ  Alkaios 398. 
τέχνα: τέχναν τεχναμένω Inschr. 8310. 
τρεττ-: ρντρέψει Alkaios 25, επιτρέπην 351. 
τρεσ- „zittern“ : τρέσσαις Balbilla 1769. 
φεγγ- „leuchten“: ζα-φεγγεϊς Glosse.
ο-φέλλω  „schulden, zahlen“ : ο<ρε[λλ]ε'τω Inschr. 129Β45/46, 

δ φελλοί σαν 157 5, δφέλλψ 1657.
φρεν- „Sinn“ : φρένα Sappho 72 110, φρένας Sappho 42 

Alkaios 508 514 68 Theokrit 29*3, φρένων Theokrit 29 8.
χέβω: κακχέεται Sappho 2is, κακχέει Alkaios 394, έ/χεε 

Alkaios 414.
Mit Vokalieation dee F\ χενάτω Alkaios 36 3, χεναντες Comp. II § 5. 
χελίδων Sappho 88, χέλιδον Comp. II § 13. 
χέλν Sappho 45. — χέλυνα Sappho 169. 
χέρ-σ ιν  Sappho 78a, %ίρρας Theokrit 28&, χέρρες Comp. 

ΙΠ § 19.
χεραδ- „Steingeroll“: χέραδος Sappho 114 Alkaios 86B. 
ε-χ&ες Theokrit 3Ο7. — χρέφος „Dunkel“ Alkaios 112.

3. Dem Stamme vorgeschlagen:

a. als festes Element 

ε-λεν&ερος:
These, und Aeol: Belege beim Diphthongen εν.

20 ♦
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Nur im A o lisch en  belegt: 

ε-γέρρω  Comp. I I  § 10.
ε- &έ).ω: Belege auf Seite 305 unter &'λω. Die Form ε&έλω 

war der aolischen Prosa fremd und wurde auch von den Poeten 
seltener als &6?m  venvendet (bei Sappho und Alkaios viermal 

einmal
ε-λαχνς:  ε-?Αχσ[σοις] Inschr. 129 A so.
ε-?.ευ&~: ΥΑχνε?<η?*νΰονζος Inschr. 839, παρεληλν&ότων 1614.
Ι - ν ε κ - ,  i -νεγν.-: Belege auf S. 304 unten.
Ι - ν ε ι / . - ,  ε - ν ι κ-: [ε]σενΐΥΜ Inschr. 129B 39, εξε\ΐ’ΓΑ]άμενος 

119A δ/β, ενεΐγ.αμενοις Alkaios 304. 
ί-ρ ε ιν ,- ι  ΥΑχτερείγεσ&ε Sappho 62. 
ε - ρ ε ν & ε τ α ι  Sappho 931 , ηρευ&εζo Theokrit 30s. 
ε - ρ η μ ο ς :  'Ερημησιος Name des Zeus, Glosse. 
ε - ρ ω ΐ α  Theokrit 30e. —  ε - χ & ες  Theokrit 3Ο7. 

βέ -β α ιο ς :  βεβαον Inschr. 899, β ε β ά ω ς  Alkaios 86B. 
γ.ε-ν.ρνφαλος  Glosse.
Zweifelbaft sind έ / 'ικ ά α d ω Sappho 1 0 4 (oder Εε-^κάαδω) und 

Ζ -γρ η ν τα ι  (statt α-γρηνται) Glosse.

b. als Zeichen des Tempus.
A u g m en t: Thess. und Aeol., Belege bei » Augment*. 
R e d u p lik a tio n :  Thess. und Aeol., Belege beim »Perfekt«.

4. In Flexions- und Bildungssilben:

Vokativ der o-Stamme auf -ε: Aeol.
Nominativ Dual, der konson. Stamme auf -ε: Thess. Aeol. 
Nominativ Plur. der konson. Stamme auf -ες: Thess. Aeol. 
Dativ Plur. der konson. Stamme auf -εσσι: Thess. Aeol.
Personalendungen -μεν,  - τ ε , -με&α, ~σ&ε.
3. Pere. Sing, im Aorist und Perfekt auf -ε , -σε, -κε.
3. Pere. Plur. Optativi auf -εν: aeol. εμμένοιεν Inschr. 8319 , 

ίτζαινέ&ειεν 85β, σζεφανώ&ειεν β, σννζελεσ&ειεν 1 1 2 e/9 
113e 115 5 , φέροιεν Sappho 17.

Thematisches ε im Praesens, Futur und Aorist, ferner in den 
vom thematischen Stamme abgeleiteten Nominibus (wie 
τέμε-νος, ενεργέ-τας, Μενέ-τιμος u. s. w.). 

Nicht-thematisches -ε im Ablaute zu -η.
Stamm der passiven Aoriste auf -ε (:η), -&e (:&η).
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Futura der liquiden Stamme auf -έω.
Praesentia derivata auf -έω.
Infinitive auf -μεναε -μεν , Partieip auf -μένος.
Nominaktamme auf -εβ , -εσ , -εν, -ερ , - εμο, -ελο, -ερο, 

-τερ , -τερο  u. a. m.

27. Einige Nomina werden im Nord-Achaischen vom 
starken Stamme (mit hochtonigem t), in den dorisclien nnd 
ionischen Dialekten dagegen vom scliwachen Stamme gebildet.

χρέτος  „Kraft“ :
Die ursprungliehe Verteilung war κρέτος „Kraft“ (Gen. κρέτεοςχχ. s. w.), 

aber κρατής (aus krte s) „kraftig",
Tims. Bis jetzt ist nur das lautlich berechtigte -χράτης in 

Eigennamen iiberliefert (Belege bei R sonans).
Aeol. Das Nomen χρέτος wird als aolisch bezeugt im Comp. 

Π Ι  § 1, femer las es der Scholiast bei Alkaios 251 statt des 
iiberlieferten χράνος. Der Substantivstamm χρετεσ- hat den Ad- 
jektivstamm χρατεσ- verdrangt in επιχρέτει Alkaios 82 (iiberl. 
επιχρέχει) und Πανχρέ[τεως] Inschr. 904, wenn dieses wirklich 
von Πανχρέτης und nicht von Πάνχρετος =  Πάγχριτος (vgl. 
Ααμοχρέτω 90s, -εανδρέδα 90ίο) abzuleiten ist. Sonst hat der 
adjektivische Stamm -χράτης seine Stellung ak zweites Glied einer 
Zusammensetzung behauptet: Έλλανοχράτεια Inschr. 9 0 u , Εχε- 
χράτη 104, Κλεοχράτ[ειος] 1 3 7 Φελοχράτης 1462, 'Λριοτοχρά- 
τεος 147 ιβ·

ϋ ε ρ ο ο ς  „Mut“ :
Die ursprungliehe Verteilung war ϋέρσος „Mut" (Gen. ϋέροεος u.s. w.), 

aber ϋρασνς (aus άΐιχεύε) „mutig“ .
Thess, Θεροεταίον 6 2s, Θερσίτας 16 77 , Θέρσουν 1655, Θερ- 

οέας Θεροέαιος 16co, Θερσολδχειος 44, Λαμο&έροειος 16βδ.
Dagegen regelreeht: Θρασύλαος G14, Θρασνμείδεις 16βί>, \Θρ]αανας 6210.
Aeol. Θερσΐ7€7νος im Nominative und im Genetive Inschr. 

129Ae. s i . 47/i8»4o Bac, ΰέροειό Theokrit 28e.
Dagegen regelreeht: ϋροσέως Comp. Ill § 1 (aus ϋραοέως).

ερο εν- „mannlich“ :
Neben zd. arian „mannlich" (aus ersen «  igaev) liegt ved. fSa-bhA 

„Stier" (aus χβεη: χβ# =  att. άρσεν).
Aeol. ερο εν Inschr. 92 β.
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π εσ σ νγγο -, ττεο σ ν π το -  „Schustei“ :
Ααβ kve$8u-i der scbwache Stamm kc'ssu· in att. κασσνω.
AeoL Nach den Glossen ττεσονμπτον „Schusterwerkstatt“, 

πεσσίπτη „Schustersfrau“ hat Fick das uberlieferte τιΙσυγγοι 
Sappho 98 s in n έασυγγοι geandert.

Wegen seines hochtonigen ε ist ausserdem bemerkenswert 
der aolische Monatsname Τερφεος Inschr. 156is (Genetiv). In 
δρεν.ων =» δράκων Comp. I l l  § 53 ist ε eine Form des Minimal- 
vokales und nicht etwa vollstufiges e, da der starke Stamm nicht 
δρεν-, sondem δερν- lautete.

Schwierig ist die Beurteilung des aolischen τερτος  =  τρίτος 
(Belege: Τερτικωνειος Inschr. 119As7, τερτα Glosse, ferner τερ
τος bei Herodian I I  303, 14. 605, 6). Von Meister Dial. I  43, 
Brand de dial. Aeol. 54, Fick Worterb. 1 4 448 wird τερτος dem 
gemeingriechischen τρίτος =■ tit os} tritos gleichgesetzt: dann ist 
-ερ- lautlich aus r entstanden, wie in aeol. μετερρος, αλλο- 
τερρος u. a. m. s. § 36. Dagegen verbinden G. Meyer Griech. 
Gramm. * § 399, Brugmann Morphol. Unters. V 26 und Griech. 
Gramm. 2 § 101 τερτος mit la t  tertius, ter-ni und fiihren es auf 
einen starken Stamm ter- zuriick: natiirlich miisste τερτος in 
diesem Falle als nord-achiiisch angesetzt werden.

28. In den folgenden aolischen Nominibus ist (nach 
Joh. Schmidt) ein urgriechisches ε unter dem Hochtone bewahrt. 
Bei Dorem und Ioniern war dasselbe tonlos und wurde deshalb 
dem folgenden Vokale assimiliert.

εδοντες  „Zahne“:
Priscian I  34 illi (i. e. Aeoli) enim εδόντα pro όδόντα di- 

cunt. — Gregor Corinth. 597 τους γάρ όδόντας εδοντας λεγονσι. — 
Proklos in Bekker Anecd. Gr. I l l  1163 τους γάρ οδόντας εδοντας 
vmKovgiv Λίολεΐς.

Die von Meister Dial. I  45 und Bartholomae BB. X V I 266 
vorgetragene Ansicht, dass εδοντες durch volksetymologische An- 
lehnung an εδω („die essenden'*) aus οδόντες entstanden sei, wird 
von Joh. Schmidt KZ. X X X II 329 ff. angefochten. Nach ihm 
war die urgriechische Form *εδόντες, deren ε unter dem Hoch
tone (εδοντες) bei den Aolem bewahrt blieb, wahrend es in den 
xibrigen Dialekten als tonloser Laut (εδοντες) dem folgenden o 
assimiliert wurde. Diese Erklarung hat vieles ftir sich. Nur
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scheint die Betonung des ε in εδοντες und den folgenden Worten 
ε'δννα, γελανα nicht die bekannte aolische >βαρντονις«, sondem 
altertiimlicher zu sein, weil sonst die bei Dorern und Ioniem 
schon in fruhester Zeit vollzogene Assimilation jiinger sein miisste, 
als die aolische Zuriickziehung des Accentes.

ε'δννα „Schmerz“ :
Gregor Corinth. 597 τάς δδννας ίδύνας (λέγονσιν οι Λίο)*εϊς). 

Das aolische ε'δννα ist, wie JoJi. Schmidt KZ. X X X II 347 aus- 
fiihrt, mit kurzer ultima anzusetzen; es steht den aolischen Worten 
φερενά, αμερά, ώρα, εί'ρψά gleich. Das ε trug also den Hochton 
und blieb deshalb unverandert, wahrend das tonlose ε der Form 
*εδύνά dem folgenden v assimiliert wurde: δδννα.

γελανα „Meeresstille“ :
Comp. ΙΠ  § 1 γαλήνη γελψη. Das doriscbe γαλανά (att. 

γαλήνη) verhalt sich zu dem aolischen γελανα genau ebenso wie 
das eben besprochene dorische οδύνά (att. ίδυντή) zu dem aolischen 
εδννά. In γελανα verhinderte der Hochton die Assimilation des 
ε an das a , welcher das tonlose ε in * γελανα unterlag. Der 
Stamm des Wortes ist gel- „glanzen“, vgl. γελεΐν λάμπειν Hesych 
(Fick Worterb. 1 4 432): γελανα bezeichnete ursprunglich die 
glatte, weisslich glanzende unbewegte Meeresflache (vgl. auch die 
von Hesych bezeugte Bedeutung ,.Bleiglanz“).

Die Assimilation eines tonlosen ε an folgendes a war ver- 
breiteter, als dies von Joh. Schmidt K Z X X X II 355 ange- 
geben wird.

a. Dae bei Sappho 17 uberlieferte οχ ελ ε γμ ό ν  (=  att. σταλαγμόν) 
ist vielleicbt nicht in σταλαγμόν, eondern nur in στέλαγμον zu andern: auch 
hier kann der aolische Accent das urspriingliche e geschutzt haben.

29. Zwei Yerba weisen den starken Stamm mit hoch- 
tonigem t (statt eines dorisch-ionischen ο ω ου) auf:

βελλομαί „ich will44:
Thess. βελλομενου 7 15, βίλλειτει 16ao.

Das bootische βειλόμενος Samml. 429e/7 430c (aus *βηλό- 
μενος) ist zwar dem Stamme nacli (βελ-) aolisch, aber mit dorischer 
Ersatzdehnung gebildet. Fur's Aolische wird das Verb leider nur 
durch Theokrit bezeugt: εβολλόμαν 28ic, βούλεται 30so. Da 
dieser ganz von den alten Lesbiem abhiingt, so fand er vielleicbt
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in ihren Versen bereits das jiingere βά?*λομαι. Damit wird aber 
ein nord-achaisches βέλλομαι nicht im mindesten in Frage ge- 
zogen. Denn βέλλομαι ist alter als βάλλομαι, wie die dorischen 
Formen δτβ,ομαι, lokr. δείλομαι beweisen: aus ihnen und thess. 
βέλλομαι, boot. ‘βεί)*ομαι ist ein urgriechisches Praesens vom 
starken Yerbalstamme gvel- zu erschliessen. Der im Praesens- 
stamme befremdliche Vokal von a tt βούλομαι, dor. βώλομαι, 
aeol. βάλλομαι, arkad. βάλομαι kann auf den Einfluss des sehr 
haufigen Nomen βουλή*. βω?.ό: βόλ)χι zuruckgehen. Doch lassen 
sich auch andere Erklarungen horen.

ερ- „erheben“ (att. ορ-):
Aeol. νπ-έρσε =  v jt-άρσε, mit Augment νττ-ώραε (von 

ορννμι) Comp. I l l  § 48. Wahrscheinlich sind auch die Glossen 
ερσεο und Ιρση aolisch.

Wahrend in diesen beiden Stammen das hochtonige ε zwei- 
fellos urgriechisch ist, kann es in dem dolischen Praesens 

-κέρναμι „ich mische“ =  ion. χίρνημι 
im giinstigsten Falle nord-achaiscli gewesen sein. Die Belege 
sind: ν,έρναν Inschr. 82 13 /14 , κέρναις Alkaios 414. Darnach sind 
die iiberlieferten Formen γ.Ιρναις Alkaios 344, κιρνατε Alkaios 45 
in -κέρναις, γέρνατε zu iindern.

In den Praesentibus auf -na-m i: -na-mis fordert der Accent 
die schwachste Form des Verbalstammes: urspriinglich und ur- 
griechiscb ΛνηΓ deshalb kf-nd-mi =  γ,ίρ-να-μι. Da jedoch die 
Nord-Acbaer eine besondere Yorliebe fur die starken Stammes- 
formen zeigten, so iibertrugen sie den Stamm κερ- κερά-, welcher 
im Aorist ν.έρα-σααι (davon κεράνννμι, γερά to) bervortrat, auf das 
Praesens und schufen so ein γέρνάμι, vgl. Meister Dial. I  42.

Brand de dial. Aeol. 54 setzt aeol. γέρνάμι dem ionischen 
γίρνημι lautlich gleich, indem er auf diejenigen Falle verweist, 
in denen von den Aolem ein gemeingriechisches -ρι- (vor Kon- 
sonanten) in -ρε- und ein gemeingriechisches -ρ*ο-, -ρια- (hinter 
Konsonanten) durch die Mittelstufe γιο γχα in -ερρο-, -ερρα- 
verwandelt ist, s. § 36. Die Moglichkeit dieser Erklarung muss 
anerkannt werden: doch ist das homerische ηέρ-νά-μι „ich ver- 
kaufe“ (Aeol. ηέρνάι Inschr. 1347 : Aor. πέρα-σσαι 1203, Fut. 
περάσσει 1561 3/14) eher der oben vorgetragenen Ansicht giinstig.
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30. Den dorisclien Suffixen -αρο, -cψο liegen im 
Acliaisclien — und im Ionischen — die Formen -ερο7 
-biio gegeniiber in:

ιερός  (dor. ιαρός):
Thess. [ί]ερώ' 7 s > ιερομναμονείσας 1 2 s/4 , ιερόν 16ss 63is, 

ιερόνv I 640, 'Ιερομνάμονν 53, 'ΐέρονν 6579.
Auf dorischen Einfluss geht zuriick ίαροντοΐς aus Krannon 5425, vgl. 

oben S. 272, § 7.
Aeol. Die echt-aolische Form war Ίρος: nur jiingere In- 

schriften (nebst Theokrit) kennen ιερός: 3Ίερογένειος 85δβ, Ιερα- 
τενσαις 97ι/s, *Ιερα- 147ic, ιερόν 162c, \ΐ]ερψον 167A 3 , Ιερέων 
1 6 8 2ΐ , ίεροΥΜρν/Μ ζόρι, Ιερο&νταν 25 , Ιερέως 173δ5, άρχιέρεος 56, 
Ιερόν Theokrit 2 8 7 . Das uberliefcile ιερόν Alkaios 32 ist ohne Gewahr.

Die Booter sagten mit alien Dorern \αρός.

Da ausser den Thessalem aucli die Siid-Achaer ιερός be- 
sassen, so ist diese Form zweifellos gemein-achaisch gewesen. 
Das aolische Ιρος kann maiwverschieden beurteilen: wer es als 
eine dritte neben ιερός und ίαρο'ς liegende Bildung auffasst, wird 
docli sehr wahrscbeinlich die Ansicht vertreten, dass es nicht erst 
in der Sonderentwicklung des Aolischen entstand (denn das wiirde 
kaum denkbar sein), sondern bereits in nord-achaischer Zeit der 
starken Form \ερός zur Seite stand, und das ist moglich, weil Ιρος 
auch ioniseh und deslialb jedenfalls sehr alt war. Einfacher lage 
die Sache freilich, wenn sicli erweisen liesse, dass Ιρος aus ιερός 
kontrahiert sei: die bisher bekannten Formen, in denen eine aolische 
Kontraktion von - a -  zu -Z- vorliegen k an n , sind bei Z gesammelt.

3'Α ρ τ ε μ ις  (dor. "Αρταμις).
Thess. 'Αρτέμιόν 4i und 4a (s. Nachtrage), 'Αρτέμουνος 63$.
Aeol. Die aolischen Inschriften, in welchen die Form iiber- 

liefert ist, sind sammtlich jung und stammen moistens erst aus 
romischer Zeit: 'Αρτέμιόος 101 ίο 165η  I6819 (Αρτέμιος Comp. 
I l l  § 31), 'Αρτέμιόν 96 99 100 1011 1657, ”Αρτεμιν Samrnl. 303s, 
'Αρτεμίόωρον Samml. 2514, 'Αρτεμίσια Samml. 2321 .

Die Booter sagten mit alien Dorern Λ,Αρταμις.

31. Folgende Partikeln erscheinen Lei den Nord- 
Acliaern in starker Form mit t :
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κε (dor. boot, κα):

1 . vor vokalischem Anlaute:

Thess. μέσποδί κε ovv I 6 1 3 .
Aeol. Belegt in den Inschriften und bei den Lyrikem.
In s c h r if te n . Urn’s Jahr 400: επεί κε ώνίαυτος 82ia, ai 

όέ κε άπυιρύγηι \$. Aus dem Ende des IY. Jahrh: όασα κε 
όμο[).ογημενά] 833*, αν κε αγηται 34, ora κε a  129 Ass, orri κε 
r 155aio (s. Nachtrage). Aus dem ΙΠ . und der ersten Halfte 
des Π. Jahrh.: ως κε έπαινε&είη 85s/i. 1 1 . is, ως κε έπαινέ- 
#ε/εΐ'6, έπεί κε αποδείγβη 1571 5, ο π  π  οι κε αγηται 162β. Nicht 
ganz sicher steht die elidierte Form κ* έ'ξω&ε 134β. — Die 
Form κεν begegnet auf den alteren Inschriften nur einmal: τώγ 
κεν ευεργέτη 129Αδΐ (neben ora κε a 129Ass). Bereits A ver- 
wendet die Inschrift 158 mit orri κεν [οι a)Jkoi\u. Endlich aus 
der Kaiserzeit stammen οΐς κεν a πόλις 1733ο, εν ω κεν αν 17351.

L y rik e r. Diese vermeiden den Hiatus entweder durch 
Elision oder durch Anhangung des v ephelkyst. Elidiert ist das 
ε in: al δέ /! όνητ Alkaios 50a, και % ονδεν 76, ai δέ vl αμμι 
77, ai γάρ κ> άλλο & εν 8 6 , τοί κ* *Ερος Theokrit 29sa, zweifelhaft
sind αί 7? εϊπηις und τά κ* ον Alkaios 83. — Seltener ist κεν 
eingetreten: κεν "Λψαατον Sappho 6 6 , ας κεν η Adesp. 56Β 4, 
κεν έβοΌΑμαν Theokrit 2 8 1 5 . Statt eines vor vokalischem An
laute iiberlieferten κεν ist mit grosser Wahrscheinlichkeit κε ein- 
zusetzen in και κε βίαιος (iiberl. κεν ισω$) Alkaios 8 6  Β , ως κε 
Εάδηισι (iiberl. κεν αδ$σι) Adesp. 47Β.

2. vor konsonantischem Anlaute:
Thess. Im vorionischen Alphabete αί κε των 5*, im ioni- 

schen Alphabete ai μά κε' ν.ις 7 3 7 , ονς κε τοις 16u ,  ποιας κε 
βέλ?*ειτει 16;ο, ν.ις κε γινυειτει 16as.

Aeol. Belegt in den Inschriften und bei den Lyrikern: 
In sc h r if te n . Urn’s Jahr 400 ai δέ κε /χχταγρέ&ηι 82is. 

Aus dem Ende des IV. Jahrh.: αΐ vJ τις  83π , ως κε μηδέν ιβ, 
αί δέ ν.έ η  3 7 , αν δέ κε ν,αταψαφίσ&η 119Αΐ7, αί δέ κε καλ- 
?.άφ&εντος 119Aso, ν* δυνανται 119Β ss, αν κε ν,ατάγνω 119Οιβ, 
αν δέ ν.έ τις llftDso, οππα  κε Θερσίππω  129Α47/48, όππα  κε 
§έλη 129Α49, και κε' τι 129Α&0, αν δέ κε' τις 129Bs9/40, αί κε 
τhm ai 155a 17 (3. Nachtrage). Aus dem Π Ι. Jahrh. und der 
ersten Halfte des II. Jahrh.: ως κε διαμέν^ωσι] 84ι, αι κε τίνος
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84ΐ4, κα&ό κε δυνατοί 85ΐ9, ο κε &έλη 92 s, οττι κε #ε'λ?; 925, 
ό δε κε ίασόπτοία 93 s, οττω£ κε τοϊς 112 7 113 5 1154, επτε/ κε 
σνντελεη 112 u, 1159, εως κε ζώίοσ* 112 is ,  οτα κε τάν 120ΐδ, 
orrt κε 15612. Endlich aus romischer Zeit orZ <ίε κε τις 
165β.9, εηεί κε <?ε τε)*εντάση 173.ΐ4.

Ungewiss ist der Anlaut vor at κε . .  83 und die Lesung κε επεικε 
1213e. Ein κεν vor konsonantischem Anlaute ist insehriftlich nicht belegt.

L yrik er. τί κε ΰεϊμεν Sappho 62 1, εηεί κε wrog Alkaios 
19s, καί κε F/σως (iiberl. κεν mojg) Alkaios 86Β, κε βάδψσι 
(iiberl. κεν αδ^σι) Adesp. 47 Β, τώ κε λώϊον Theokrit 2 9n , ας κε 
ζόης 2 0 , προμόλοιμί κε ττανσαμενος 4ο· — Ein einziges Mai setzt 
Alkaios κεν auch vor konsonantischem Anlaute, um die Silbe 
positione lang zu machen: τά κε(ν) [&]η 50β· Bei Theokrit 29 ιβ 
gestattet das Metrum, statt des iiberlieferten καί κεν σεν zu lesen 
καί κε σευ. Sicher verderbt endlich ist Sappho’s αΥδιος κεν 
σε 28s.

Aus diesem Tatbestande ergeben sich zwei vollig sichere 
Folgerungen:

1. Die n o r d -a c h a isc h e  P ro sa  kannte nur κε, sowohl 
vor vokalischem als vor konsonantischem Anlaute.

2. Die Form κεν wurde in alterer Zeit nur von den P oe ten  
und zwar vorwiegend vor vokalischem, seltener vor konsonanti
schem Anlaute gebraucht. In jiingerer Zeit zeigt sich κεν ganz 
vereinzelt auch in der P rosa , doch nur vor vokalischem An
laute: heimisch aber ist es in der Prosa nie geworden.

γε (dor. ya, boot, ιών-γα)
Aeol. ϊμοι γε γένεσ&αι Alkaios 46.

a. Die Adverbia auf - ϋ ε  (-ϋεν) und -xe sind in § 8 und 9, S. 273 IT. 
beeprochen. Den letzteren lassen sich bier binzufugen: άντε Sappho 40, 
Theokrit 30 ,a, δηΐτε Sappho 115. ie 84 (auch bei Alkaios 19, herzustellen), 
δεύτε Sappho 55 60 65, ώστε Alkaios 11, είτε Theokrit 30 aa.

b. Ob ϊ ν ε κ ε ν  Inschr. 154 5 (Λ), Theokrit 29„7 echt-aolisch war, 
ist zweifelhaft: die gewohnliche Form der Insehriften ist ϊννεκα Oder $νεκα.

32. Urgriecliisches t vor a oder ο, ω blieb im Nord- 
Achaischen unverandert. Beispiele:

&εός·.
These. 9·ε\ου\ las, &εοίς 22, Θεόόοτος 16.7» Θεοόονρειος
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16?ι 6 5 m , Θεοζότειος IG7 1 , Θεομναστείας Ι8 δδ, Θεόδονρος 
6διοβ, Θεορδότειος $$, Θεόφιλος ιο*, Λενν,α&έαι 74.

These. Οιός ist bei Γ besprochen.
Aeol. Sehr oft belegt z. B. Οέοισι Inschr. 83 40 11215.23 

113δ 1154.10 173i5 Sappho 2 i 51s, (λέων Inschr. 1122.12 Al- 
kaios 11 13A B , ΰέαροι Inschr. 1461 , Θεόδωρος Inschr. 90θ, 
Θεογένης 90is 107 1467, &έα 1147 1657 168u  u. s. w.

ν,ρέων:
Aeol. Πολνλρέων Inschr. I l l 3, Λαμογ~ρέοντα 160ιο/ιι·24.

Ebenso blieb ein ε, welches in nord-achaischer Zeit noch 
durch /  von a oder ο ω getrennt Avar, sowohl im T h e ssa lis c h e n  
als im A o lisc h e n  unverandert Beispiele:

ν.λεο- aus κλε/ο:
Thess. Ausserst beliebtes Namenselement z. B. Κλεολαοι 

67, Κ)^όδαμος 625 1 9 ίο, Κλεόμαγος 16g7, Κ)*εοιτάτρα 43, Κλεο- 
τίμα 60, Κλεο(ράνεις 65ΐ34, Κλέονν 69/10. so 65ιο, und als zweites 
Glied -ν.λέας: cΙππονίέαιος 6o 59, ΐ4γα$ον.λέας 16βο, Jio'/Χέας 
29, 'ίππο/Χ^άδας 50, ΚαλλίΥΧέας 65s7.77.is2 u. s. w.

Aeol. Κλεαφένη Inschr. 127s, Κλεογράτ[ειος] 137 4, Κλέομ- 
βροτος 1462 .

Ober thess. Κλιο-, -κ.λιας s. das Naherc bei Γ.

λέων aus )Jfcov:
Thess. Λέονν 16ex 65οι, Λεόντειος 16β7/β8 23b, Λεοντομε- 

νειος 16G8, Λεοννδας lGes, Ααϊλεό^τειος] 197, Λεοντίον.ος 27, 
Λεοντο/.ράτειος 65ns, Λε\οντ . . ]  171.

Aeol. Πανταλέοντα Inschr. 84 10.
t)ber thess. λΐων β. das Naherc bei Γ.

νέος aus νέΤος:
Thess. Νεόλα 10β, Νέονν 65ΐδ3.
Aeol. [ΝΓ\εανόρέόα ? Inschr. 90ίο, νεωτερος 1176, νε..  1664, 

νεω/Αρω 171 n , νέοιαι 1734ο, νέων 17345. δι — νεώτερον Sappho 
7δι, νέω Alkaios 15δ, νέος Theokrit 2 9 10 3 0 u , νεωτερος 2926, 
νεότατα 29 *8.

E in  IJ b erg a n g  von ε in 1  vor a ο ω ist bei den Thes- 
salern nur im Siiden des Landes, in den Stiidten Kierion Ma- 
tropolis und Pherae (Belege bei 1 ), bei den Aolem aber iib er-  
h aup t n ich t eingetreten. Das zur Bildung von Kurznamen 
verwendete Suffix -/ας, welches in den thessalischen und aolischen
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Inschriften neben -έας vorkommt, geht nicht etwa lautlich auf 
-tag zuriick: es stellt vielmehr eine selbstandige kiirzere Form zu 
-tag (aus έ£ας) dar. Ebenso ist es unrichtig, wenn die aolisehen 
Stoffadjektive auf -ως (χρνσως, χάλκνος u. s. w.) noeh immer zum 
Belege fur den aolisehen Lautwandel von ε in v angefiihrt werden 
(Meister Dial. I  47, Kuhner-Blass Griech. Gramm. 2 S. 119 
unten). Sie sind lautlich keineswegs den attischen Stoffadjektiven 
auf -tog =■ -έ£ος gleich, sondern mit dem klirzeren Suffixe -iog 
gebildet: ein aolisches χρύσ-iog verhalt sieh zu χρυσός nicht anders 
als ϊπ π -ω ς  zu 'ίππος, κόσμ-νος zu κόσμος u. a. m.

Wenn auf einer Inschrift aus romiseber Zeit γλύκιος 166,0 s ta tt 
γλυκέος etebt, so nimmt das kein W under weiter.

3 3 . Da die Nord-Achaer nicht wie die Dorer und Ionier, 
beim Zusammentreffen eines Spiranten mit einer Liquida oder 
Nasalis den Spiranten aufgaben, sondern ihn der Liquida assi- 
milierten, so lag kein Grund vor, den vorhergehenden Vokal zum 
Ersatze zu dehnen: ein e blieb also in solchem Falle k u rz. 
Belege:

1. nord-ach. -ελλ- =  att. -ειλ-
στέλλαν ,  άγ γ ελλαν  Aoriste:

Th ess. α[π]νστελλαντος 16 s. 2 ».
Aeol. από στέλλαν Inschr. 85 3 2 /3 3  130 β, οπέστελλαν 85 aa 

16010, εξαποστελλάντων 85 2 3β9, άποστελλάντων 85so/si, επν- 
στέλλ[αντος] 119D ie, άπέστε\λλε~] 1308/9, άποστέλλαντα 160ιβ/ΐ9, 
σπελλάμεναν Glosse, — επαγγελλα[μεν\ων 119 A 39/39, \_α]ναγγελ- 
λάτω 136la, επαγγελ[λ . . . ]  153β.

Nur im a o lis e h e n  Dialekte sind belegt:
χ έ λ λ η σ τ ν ς  „Tausendschaft“ und χελληστνάρχας: oft in den 

Inschriften 112 113 114 115 116, abgeleitet von χέλλων „tausendu 
«=» att. ion. χειλών: χνλνον,

Der Bildungespraclie sind entlebnt τριοχιλίοις Inschr. 119A10, διοχι· 
λίοις 119Ββ.

όφέλ λω  „schulden, zahlen“, att. οφείλω: όφε^λλ^έτω Inschr. 
129B46/4C, όφελλοισαν 1575, οφίλλτ\ν 1657.

μ ε λ λ ί χ ν ο ς  Sappho 100, μελλιχόμενδε Alkaios 55ι.
δ τ έ λ λ α  =» ion. ώτενλη Comp. Π Ι § 19.
ελαρ  und ά π έ λ λ ε ν ν  Glossen.
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2. nord-ach. -tog- =  att. -tig-,
bisher nur im A o l i s c h e n  belegt:

άέρρω,  Aorist άέρραι: άέρρει Alkaios 78, άέρρατε Sappho 
91$. Statt άειρε lies άερρε Alkaios 41s.

δέρα aus δέρρα,  ion. δείρη: δέραι Sappho 46, δέραισιν A l
kaios 3 6 1. Verdorben ist ποι/ΛΪάδειροι Alkaios 84 (lies -δερροι).

Ιγέρρω (att εγείρω): Comp. I I  § 10.
ονν-έρραισ  (att. σννέϊραι „zusammenflechten“) Sappho 78a.
>Ερραφίωτ(α),  ion. Εΐραφιώνης: Alkaios 90.
7t έρρατ - „Endeu, ion. τζείρατ-: περράτων Alkaios 84, τζερά- 

των Alkaios 3 3 1.
τέρραι ,  att. τέϊραι: ίτέρρατo Glosse.
τέρρος , vereinfacht τέρος  „Zeichen“ , ion. τειρος: τερέων 

Alkaios 155.
χέρρες  „Hande“, ion. χεϊρες: Comp. I l l  § 19, χέρρας Theo- 

krit 28 s.
Der Bildungssprache entstammen χειροτόνησαι Inschr. 85 49 16037 163 4, 

χειροτονίας 110B25, χειροτόνηνΰεν 160a9 Corrupt ist χειρόμακτρα Sappho 44.
χέρρων „schlechter“, ion. χείρων: Comp. ΙΠ  § 50.
In Suffixen: ίμέρρε ι  (ion. ίμείρει) Sappho la?, Ιμέρρων 

Comp. I l l  § 19, — v a (έτ)ερρ a (ion. ναέτειρα) Glosse, — 
άπερρος  (ion. ήπειρος) Comp. I l l  § 19.

3. nord-ach. -εμμ- — att. -ειμ-.
εμμι ,  εμμεναι ,  εμμεν:

(ion. ε1μι9 dor. ημεν9 ειμ εν).
These. εμμί 42a, εμι 70ι, εμμεν 16so.4g 17s.
Aeol. εμμι Inschr. 132 Sappho 2ι& 72, εμμεναι sehr oft: 

Belege bei den »Endungen«.

Nur im a o lis c h e n  Dialekte sind belegt:
Εέμμα9 att. άμα: Εέμματα Glosse, εμματα Comp. I l l  § 19 

und § 54, εμμα und αεμμα Glossen.
νέμμαι,  att. vείμαι: άπονεμ[μανζα~\ Inschr. 12139, ενέμμαζο 

Comp. II  § 10 .

4. nord-ach. -ενν- =  att. -tw-:
Thess. ονν-μεννάντονν  16is (att μειναι).
Aeol. γεννατο  Alkaios 5β, εγίνναζο Comp. II  § 10, —
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γ,τένναι C om p.Ill §19, — τέννει  (att. *τείνει, aus teniei) Glosse, 
— Ι'ννεκα und ενε/jx oft (ion. εϊνε/χή — τερένας  Alkaios 61.

Falsch uberliefert sind φαεινόν Sappho 3 2, γείνατο Alkaios 13B 2, 
κτείναντα Alkaios 33ΰ, ξεΐνον Theokrit 28e 3017.

3 4 . Die Auslautsgruppe - ενς , welche im Attischen zu -εις 
(mit unechtem ει) wurde, bestand in nord-achaischer Zeit nock 
unverandert. Nach der Trennung des Stainraes fiel der Nasal 
bei den Thessalern ohne Ersatzdehnung aus:

ενεργετες 54 ίο (aus * ενεργείέντ-ς), [απε?^ν$ερε']σ&ές 72 1ο, 
[α7νε?>εν&ερεσ&]ές i4y aus *άπελει&ερεσ&εντ-ς, att. άπελενΰερω&είς.

Das thessalische άπελευϋερονΰείς 27 ist bei ει besprochen.
Dagegen verwandelten die Aoler -ενς in -εις mit echtem 

Dipkthongen, vgl. das Nakere beim Diphthongen ει.
Die Form ig sta tt εις (aus *ενς) ist nicht echt-aolisch. Bei Alkaios 32 wird 

eie durch das Metrum nicht gescliiitzt. Wenn Theokrit ες 283. JC, εοω 302I 
und Balbilla εοίδων 174β, εοάκονοε 174 u  schreibt. so will das nicht mehr 
bedeuten als das Auftreten von ig und εοω in den jungeren Inschriften 
8564 165,*. 18 1667. e 167 2 3 4 943 (hier εοω neben εΐοω7). Die einzigen 
Belege dafur, dass ig teilweise schon in friiherZeit der h e l l e n i s t i s c h e n  
S p r a c h e  e n t l e h n t  wurde,  bilden die (durch die aro^doV-Schreibung) 
gesicherten Formen [ijοένικαι Inschr. 129 B 30, [εο]αγάγη 42.

3 5 . Bei den T h e s s a le r n  fiihrte die 3. Pei's. Plur. Act. 
des Imperfekts und Aoristes neben der gemeingrieckiscken En- 
dung ~v (ovefor/Mv 11ι/ί, I'for/Mv 75s) die vollere Form - εν:

έδονκα-εμ  65s, όνε&εί'/,α-εν 67a, Ινεφανίσσο-εν  16iy,
welche bisweilen zu -tv gesckwacht wurde: 

ί τάξα- ιν  7ig, άνε&είκα- ιν  68i.
Eine sichere Erklarung derselben feklt. Nacb Fick BB. V II  

284 und Prellwitz de dial. Thess. 9 soli -εν aus der Endung -αν 
entstanden sein, welche in boot, ε&εαν, ε&ιαν, kypr. %ατi&ijav 
vorhegt: indessen gekort das a dieser Fonnen sekr wakrscheinlich 
zum Tempusstamme. Reuter de dial. Thess. 63 lasst -εν durch 
falsche Analogie aus άνέ&εν, τί&εν, ϊεν abstrahiert sein, Brand 
de dial. Aeol. 56 leitet es aus Nasalis sonans ab (εόουκα-#, £νε- 
ψανίσαοε-χί): beides ist wenig wakrscheinlich. Sollte -εν viel- 
leicht diejenige nichtthematische Endung der 3. Pers. Plur. sein, 
welche in homer, ψν 3 Sg. «  ssk. ds-an 3 Plur., ε-1-εν, στα-ϊ-εν, 
φερο-ι-εν vorhegt?
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e aus anderen Yokalen entstanden.
36. Ein festes Beispiel dafur, dass die Nord-Achaer 

* an Stelle eines anderen Vokales sprachen, ist niclit vor- 
handen.

Nur eine einzige Lautneigung kann — wenigstens im  K eim e  
— bereits in nord-achiiiscber Zeit vorhanden gewesen sein: Thes- 
saler und Aeoler sprachen in gewissen Fallen statt eines ionischen 
-Qi- ein -ρε- oder -ερ- (-ερρ-).

1. -ot- statt -p/-:
Dem οι und ρε liegt meistens r zu Grunde.

These, γ.ρεννειιεν (statt γ.ριννέμεν) 1614-
Aber Κριτόλαο; 16 75 65 β0, Κοιτοφν)^ιος 16

*Yβρέστας  16 71 Samml. 1323.
Aber 'Υβρίστας 6δΜ, 'ΥβρΙσταιος 1678 651M. 10β, Ύβρίόστας 6o7et 

*Υβρ(σσταιος 65 M.
άπελεν&ερεσ&ένσα  72 oft, von einem Praesens 

άπε)*εν9εριζω =  άπε)*εν9ερόω.
Aeol. Λαμογ,ρέτω  Inschr. 909, in Παν/^έ[τειος] 904 kann 

-κριτής — -κράτης vorliegen.
Aber ίπέχριννε Inschr. 83 *θ, διαχρινόμενοι 85 Κριναγόρας 1115, 

χρίνναι 119B J5t χρίναι 119A,5 Dn , Ιχριν[ν]ε 119D ,4, χρίοιν Γ7313. 1β, 
Κριτών 1464.

[Θ^εανδρέόa Inschr. 90ιο·
Aber z. B. these. FaaavdQid[ma\ 10,o.

2. -*ppo, -ερρα  aus -pin, -ρια hinter Konsonanten, 
nur im Aolischen zu belegen.

Inschrifllich: Ι^γερράνιος  Monatsname 12197. 45, ausΙ4γρι- 
άνιος, vgl. iiber diesen Monat und das in ihm gefeierte Fest ίΑγρι- 
άνια Bergk Beitr. zur griech. Monatskunde S. 48—53.

Bei den Lyrikern ist nur μέτερρα  Adesp. 66 uberliefert.
Die Grammatiker bezeugen:
άλλότερρος  =* άλ?*ότριος, falschlich άλλότερος geschrieben 

bei Herodian II  303, 23 (aus Cramer Anecd. Ox. I  45, 13), 
Etym. Magn. 529, 22 und Etym. Gud. 377, 44.

μέτερρος  =* μέτριος Herodian Π  303, 18 (aus dem Etym. 
Magn. 587, 12).

7 .0 7 1  ερρa «* κοηρία an denselben Stellen wie άλλότερρος 
und ausserdem bei Herodian Π  605, 6 (aus Cramer Anecd. Ox.
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Π  275, 27) II  303, 15 (aus dem Etym. Magn. 665, 43), Cramer 
Anecd. Par. IV  76, 6.

Περραμος  =  Π ρ ία μ ο ς  an denselben Stellen wie άλλό- 
τερρος und κόττερρα, ausserdem im Comp. I  § 20, I I I  § 1  und 
als GMosse.

Κανστερρος  =  Καυστρως Glosse.

Die Entstehung des -ερρ- haben wir uns (nach Meister, 
Brand u. a.) so zu denken, dass zunachst das i hinter ρ zu i, 
hierauf das ρ sonantisch und endlich das /  dem ρ assimiliert wurde 
(trio pria : trio pria: t\'io pxia: ter%o peria: terro perra).

3. -ερ- aus -ρ/- zwischen Konsonanten.
Dafiir ist ein einziges, nicht einmal sicheres a o lisch es  Bei- 

spiel vorhanden, namlieh τέρτος  aus τρίτος =  tftos, die Belege 
und eine andere ErkTarung oben in § 27, Seite 310.

a. Das aolische κέρναμ ι  wurde oben in § 29, S. 312 auf den starken 
Stamm κερά- zuriickgefiibrfc und nicht dem ionischen κίρνημι lautlich 
gleichgesetzt.

4. s aus cc,
nur im T h e ssa lisc h e n  zu belegen.

3 7 . Ein gemeingriechisehes a ist bei den Thessalern durch 
ε vertreten in

die =  διά.
Belege: die 1612. 10, dte-w 7se I 6 11 , διε-τβλεΐ 534 , die-  

aαφ&μίνα 7 s-j. 38/39-46/17. Nord-achaisch war diese Form sehr 
wabrscheinlich nicht, da im Aolischen nur διά belegt ist.

FeyJ-δαμος  42b =  boot. ίΊιεχό-δαμος Samml. 876.
Nach Prellwitz dial. Thess. 10 ist a an ε assimiliert;
a. Prellwitz do dinl. Thess. 9 setzt thess. Βατ&έκας  667β dem atti- 

schen Βαττάκης und these. Β ρ έ χ α ς  G5103 dem attischen Βραχας (vgl. Βρά- 
χνλλος, Βραχύλλης u. s. w.) glcich: doch gesteht er selbst (p. 10) das Un- 
sichere dieser Gleichungcn ein. — In thess. Κονέρ ιος  Samml. 833 hat 
sich e nicht aus a entwickelt, wio Prellwitz verm utet: Κονάριος ist vicl- 
mehr jiingcr ale Κονέριος, s. oben S. 273.

1). Die thessalisch-UolischeYorm έτερος  (statt ατερος) ontstammt sehr 
wabrscheinlich der hellenistischen Bildungssprache, s. § 10, S. 275. In 
aeol. π ι έ ζω  (neben πιάζω) ist e nicht aus a cntstanden, s. § 11, S. 276. 
Zweifelhaften W ertes sind aeol. ε γ ρ η ν τ α ι  Glosse («= άγρηνται) und δ ρ έ 
πω v Comp. I ll  § 53 ( «  δράκων).

Ho f f ma n n ,  ΛΙβ prlocliiwsbon Dinlokto, II. 21
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δ. ε aus tr zwischen Vokalen, zweifelhaft.

3 8 . In einem Falle lassen Meister Dial. I  294, Pretlwitz 
de dial. Thess. 1 1 , Kuhner-Blass Griech. Gramm. 3 119 u. a. ein ε 
zwischen Vokalen aus i hervorgehen:

π α τ ρ ο ν έ α ν  6 6 4  —  a tt  πατρωΐαν.
Dass diese Erklxirung am nachsten liegt, zumal da durch die 

aolischen Inschriften 1128 113s 11719 die gemeingriechische Form 
πατρώϊος  als nord-achaisch bezeugt wird, soli nicht bestritten 
werden. Fiir moglich halte icb aber auch noch heute, trotz des 
erhobenen Widerspruches, die friiher (de mixt Graec. ling. dial. 9) 
geausserte Vermutung, dass πστρούεος (aus πατρονεχος) mit dem 
rolleren Suffixe -ij'og gebildet ist (vgl. a t t  χρνσέος aus χρνσ-έίος 
neben aeol. χρισ-ιος  u. ahnl.).

39 . Von Prellwitz de dial. Thess. 11 wird das thessalische 
av&t  „hier“ in der alten Inscbrift 70s dem homerischen av&i 
lautlich gleicbgesetzt Das ist aber nicht notwendig: av$e kann 
mit dem Suffixe -&e (-Oev) gebildet sein, welches urspriinglich 
auf die Frage „woher“, aber schon frtih (gleichwie -&i) auch auf 
die Frage „wo“ antwortete, z. B. btio&ev „drinnen“ neben ενδο&ι, 
οϊλο&εν „im Hause“ {τον πολέμιον ίχειν) neben οίκο#*, πάροι&ε 
„vorn“ u. a. m.

6. € aus h i oder t u  vor Vokalen.
4 0 . Der Diphthong ει blieb in nord-achaischer Zeit vor 

Vokalen unverandert und bebauptete diese Stellung auch in den 
Einzeldialekten. Sehr selten ist er zu -ε- vereinfacht z. B. thess. 
*Ισστιαίεος G5j*5, aeol. Βιττώνεος Inschr. 9Ο9 u. a., das Nahere 
bei >Zusammentreffen eines Diphthongen mit einem Vokale*.

Ebenso bielt sich εν vor Vokalen. Zu ε vereinfacht ist es 
nur in aeol. Αασσν.εάσσαντος  Inschr. 124s/6, επ ισ γ , εά σ α ντα  
17341/4*, doch gescbah das erst in jiingerer Zeit und nicht all- 
geraein, vgl. [νχι]τεσγχύασσε Inschr. 129A 1 9 , παρεσνχνασσε *5, 
σκει/εα 135j, σκενάσψ  1534, παρεσν.ευ[αοαν) ιο/ιι·

A n m e rk u n g . Ein Irrtnm iet ea, wenn das Comp. I ll § 10 lehrt, 
dass die Aoler πρέ ς  σε atatt πρός σε geeagt hat ten: die Inschriften und 
Texte der Lyriker bieten nur πρός. Walirscheinlich iet πρες σε aus π έρ  
σε verdorben, vgl. die Glosse πέρ σε.

?
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4 1 . Statt eines attisclien £ treten auf:
a in nord-ach. α τ ε ρ ο ς , s. § 1 0 , Seite 275.

in thess. Ιαρός Κ ιά ρ ιο ν ,  s. § 7, S. 272.
in aeol. - τ α  und -&a,  s. § 8 und 9, S. 273ff..

i in nord-acli. ι σ τ ί α , ( λ u -. .. α / , , / Belege bei i .m thess. &ιος - ν Λ ιο - λιω ν.'
o in aeol. ο ρ π ε τ ο ν  =* ερπετόν, das Nahere bei o.
ει in thess. π ρ ε ι σ β ε ί α ς  16 1 a, das Nahere bei ει.

In dem thessaliechen Ά π λ ο ν ν  1622·^  =  dor. 'Απελλών, ion. 'Απόλλων 
ist kein Vokal ausgestossen, sondern der durch den Accent geforderte 
schwache Stamm Ά-πλ- eingetreten.

Λ
E

4 2 . Ein urgriechisches η erlitt vor der Spaltung des 
nord-achaischen Stammes keinerlei Veranderungen.

Unverandert erhalten ist es nur im ao lischen  Dialekte.

43 . In den th e ssa lisc h e n  Inschriften io n isch en  Alpha- 
betes ist η durch ει vertreten. Wann dieser Lautwandel begonnen 
hat, liisst sich vorlaufig nicht bestiramen. Die vorionischen In 
schriften bezeichnen η noch mit E:

CAAI**KETA[IJ
X[P]EMATA
ΔΥΝΑΕΤ[Α]Ι
AAPISAEoN
οΝ^ΘΕΚΕ
E(PI)STATo

MATEP

βαλίσσγ,τιται 5e, 
χρήματα 5e/7,
δυνάηται (oder δυνάεται) 59,
Ααρισατ[ων Samml. 360 (nach Fick),
όνέίΗΐ'λε 8,
ψνίστατο 701/a,
φενχην 70 a,
μάτηρ 711 .

Prellmtz de dial. Thess. 14 f. schreibt bereits diesem vor- 
ionischen E der Thessaler den Lautwert des urgriechischen ει zu 
und begriindet das damit, dass der urgriechische echte Diphthong 
ει in dem vorionischen Πειΰώνειος 13, dem noch τάος 71s hin- 
zugefiigt werden kann, durch E wiedergegeben sei. Indessen ist 
es nicht wahrscheinlich, dass urgriech. ει und η bereits im 5*. 
Jahrh. bei den Thessalem vollig gleich klangen. Denn sonsfc

21*
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bliebe es unerklart, wesbalb in der Inschrift 5 urgriecbiscbes η 
durch E in ΡαΠσσκηται 4/5 , aber urgriechisches ει durch El in 
αππε[Ίσα]ι ιο/ιι wiedergegeben wird (die Erganzung ist sicher, 
da die Buchstaben στοιχηδόν stehen). Auch in Πει(&ώ)[ι] 6 6  

ist El fiir echtes u  geschrieben.
Wenn in den Inschriften ion ise  hen Alphabetes η erscheint, 

so ist der Dialekt bereits durch die κοινή beeinflusst, so in στα
τήρας I 844 (neben dera in derselben Inschrift haufigen στατεϊρας), 
ανεθηκε 23a, άνεΟηκεν 31, ήρως χρηστέ' 48ο. Xur die τοη ‘Ηρα
κλής abgeleiteten Eigennamen fiihren η auch in guter Zeit: 
*Ηρακ)Μ0ας 62ιβ 6 6 7 2 . 126·ies, Hoa/J*eiδαιoc 6 8 . 9 6510 (daneben 
Ειρακ)*} 20j, Ε(ι)ρακ).ίος 63 u). Die Trager der Namen TijAe- 
<fvg 6 2 , Νικήρατος 65 is und '[σμηνίας 6557 sind nach Meister 
und Prelhcitz de dial. Thess. 15 keine echten Thessaler. In 
Πακ.τομηιοι 63s dient η nur zur Umschreibung des lateinischen e.

44· Auch die Boo te r  verwandelten jedes η in ει. Doch 
scheint dieses bootische ει in anderer Weise als das thessalische 
entstanden zu sein. Denn bei den Thessalern gehort aus ijc 
eng mit >ov aus wc zusammen, wahrend das bootische *ει aus ηc 
ein Glied der Lautverschiebungskette >at in η, η in ει, ει in /« 
darstellt. Es ist also das bootisch-thessalische ει =  η nicht den 
gemeinsamen Erscheinungen beider Dialekte (s. S. 250 oben) 
hinzuzurechnen. 45

4 5 . Brand de dial. Aeol. 15 f. leitet nicht nur (entgegen 
den Ausfiihrungen des vorigen §) den thessalischen und bootischen 
Wandel von η in ει aus einer inneren Verwandtschaft beider 
Dialekte ab, sondern sucht auch fiir das aolische echte η die 
Aussprache ei zu erweisen und somit den Ubergang von e (=* a) 
in ei zu einer schon vor der Stammestrennung entwickelten Eigen- 
heit der N o rd -A c h a e r  zu erheben. In den aolischen Inschriften 
begegnet freilich nur ein einziges Mai ει statt η in der jungen 
Form ποιείμένος Inschr. 130s (A) =■ ποιημένος: denn das Prae- 
sens διετεί^ιε Inschr. 1 2 0 u , σνντεΠιομένω 1 6 2 4  geht nicht, wie 
Bechtel vermutet, auf * τελήω , sondern auf * τεΠσ-ίω zuriick. 
Trotz dieses Mangels an inschriftlichen Zeugnissen, welcher in 
einer Nachlassigkeit der Schreibung seinen Grand haben soil, 
glaubt Brand auf indirektem Wege sein Ziel erreichen zu konnen. 
In  dem aolischen α ί μ ι σ έ ω ν  Inschr. 82*.n  — a t t  ήμίσεων ist,
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wie man allgemein annimmt, ein urgriechisches η ausnahmsweise 
clurch at wiedergegeben. Hieraus folgert Brand , dass die ge- 
w ohnliche aolische Aussprache des η nicht d, sondern ei war, 
und dass die Aoler, wenn sie ausdriicklich η als d gesprochen 
wissen wollten, dafiir at schrieben. Dieser Schluss steht und fallt 
mit der Erklarung von αίμισέων, welche Brand von Meister 
Dial. I  83 ubernommen hat und welche auch in die griechisehen 
Grammatiken von G. Meyer 2 § 37, S. 45 und Brugmann 2 S. 26 
ubergegangen ist. Sie beruht ihrerseits ausschliesslich auf der 
Voraussetzung, dass der aolische Diphthong at den Lautwert 
eines e in fach en  d besass — diese Voraussetzung ist aber un- 
richtig, wie sich leicht zeigen lasst. In den alteren aolischen 
Inschriften ist at vor Vokalen noch erhalten (z. B. Μ υτιλψαιος 
164 a); in den jiingeren blisst es nicht selten das t ein (z. B. 
Μυτιλψαοι 82 1 s/i9). Ware nun at bereits zu d geworden, so 
bliebe der Ausfall des t vollig unerklart: wir verstehen ihn nur 
dann, wenn ato aia als α%ο αία gesprochen wurden. Meister hat 
diesen Einwand selbst gefiirchtet und begegnet ihm mit der An- 
nahme, dass aolisches at nur vor Konsonanten und im Auslaute 
den Klang d gehabt babe: das heisst docli aber nichts anderes 
als willkiirlich ein Lautgesetz erfinden, um eine Hypothese zu 
retten. Der einzige griechische Stamm, welcher schon in alter 
Zeit at in ae: η verwandelte, die Booter, machten zwischen einem 
at vor Vokalen und vor Konsonanten keinerlei Unterschied. — 
Dieses ist aber nicht das einzige Hindernis, auf welches Meister 
bei seiner Erklarung des αίμισέων stosst. Weshalb hat man denn 
in derselben Inschrift 82 αίμισέων, aber Μυειλψαΐη,  εξελΟψ i 2 , 
μψνεσσι i 2 jiz, α πυφ ύγψ η>y όικασιηριον ιβ, χρήιβ, ?Ji7> Μ υτιλψ  
ναοί 18/iD geschrieben? 1st das η in diesen Formen etwa quali- 
tativ vei'schieden von dem rj in ψασυ (lat. stint i)? Ferner: soli 
das at auch in den aolischen Akkusativen auf -αις als d ge
sprochen sein? Zu dieser Annahme wird sich schwerlich irgend 
jemand bekennen: dann wiirde also nacli Meister in derselben 
Inschrift das at in αίμισέων den Laut a, in ταίς αρχαις πα ί- 
σαΐξΒ dagegen den Laut ai wiedergeben.

Kurz: in αίμισέων dient at unter keiner Bedingung zur Be- 
zeichnung des urgriechischen η == a, und damit fallt auch Brand's 
Stutze fiir die aolisch-nordachaische Aussprache des η als ei. 
Dass die N o rd -A c h a e r  η h e l le r  sprachen, als die iibrigen 
Stamme, ist vielleicht moglich, da dann eine Basis fiir den in der
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Sonderentwicklung des Thessalischen und Aolischen auftretenden 
Wandel von η in ει yorhanden war: aber ein nord-achaisches ei 
statt e schwebt in der Luft

Das Nahere fiber aeol. αίμισέων s. beim Diphthongen at. Lautlich 
sind ή μι- und αίμι- einander fiberhaupt nicht gleichzasetzen.

46· Die folgenden nord-achaischen Belege fur ur- 
spriingliclies η  setzen sicli (nacli § 42 und 43) aus den 
aolischen Belegen fur η  und den thessalischen Belegen fur 
langes E und */ zusammen.

1. In Stammessilben:

δη  (thess. δει) :
These. [εττ]ει-δε[ι^ 53 s.
Aeol. δη Inschr. 1 1 0 3  Sappho 48 56 911 99 Alkaios 86 B, 

irtei-δή Inschr. 85ie 112s 119I>9 160e Alkaios 1 6 7  20*, ij-δη 
Inschr. 168*6 Alkaios I 8 7 , δη-7€οτ(α) Alkaios 49, δη-τ Tkeo- 
krit 30u .

Ή ρ α -  (thess. Ήρα-, ΕΙρα-):
Thess. Ειρα/Χεί 20*, Ε(ί)ρα/Χιος 63is, Ήρα/Χείδας 62ιβ 

6 6 7 ». 1 *6. 18 2, ΉρανΧΜδαιος 6 β· 9 65 ίο.
Aeol. Ήραχ)Μδας Inschr. 97ι 156ιβ. 17 157 4.18 173βο, 

Ήρα/Χείδαος 87s, Ήρα/ΧεΙτω 129Α45/46, Ήραχ?Μων Ι 6Ο1 7 . 22 , 
*Ηροστράτω 157 ία. is, Ήρο(φί).ω) 1 4 6 7 , ’Ηραίω 119D*o, Ηραιε 
1511 , Ήράω 147ΐδ.ΐ7, Ήραείω 119 Α 37 , Ήρων Sappho 71, Ήρα 
Corap. I l l  § 30.

ηρως  (thess. εΐρονς):
Thess. Ειρουΐδας 6 5 ΐ5 β . ιβ 5 ,  Εϊρονΐδαιος 16β6·87.
In ήρως 48 ο entetammt η der κοινή.

Aeol. ηρωι Inschr. 108 109, Ήρωΐδα 119Α37, Ήροΐδα 144 g. 

&η- (thess. &ει~):
Thess. ονέ&ψ.ε .8 , δνέ&ει/.ε 12s 21* 23 b 24 25 27 49 

und 4a (s. Nachtrage), όνέ&ειχαν 111 /*, e&er/.av 75s, ίπέ&εΐ'κεν 
75*, δνεΟεί'/,αεν 67 4, άνε&είχαιν 6 8 1 .

Mit detn η der κοινή: άνέ&ηχε 23a, άνέ&ηχεν SI.
Aeol. όνέ&ηλ,ε Inschr. 178ι/*, [ο^νί&ηχαν 179ι, εΥΜ^Ο^ηχε 

164abl, (hji)fhpje 164c, άνε&ψ.αν 1 1 1 * 153u, χάν&ησην 153e,
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ττροασ-&ησομένοισι 157 3, δια&ήκαν 1552-3, — &ήσει Alkaios 13 A, 
ε&η/ΜΟ Theokrit 29 is, περρε&ήκατο Glosse.

&ήρ und φήρ  (thess. &είρ, φείρ):
Thess. Θειρομαχείοι 18 2β, Θειραμένειον 61, Θειρίσκειαν 61, 

— ττεφειράκον[τες] 19s, Φιλδφειρος 16so 34, Φιλοφείρειος Ι 6 3 3 . 9 1 .
AeoL Θηρίαον Inschr. 84 ιβ, — Φήρες, φηρία und φήρα 

Glossen.
κλη-  „rufen“ (thess. κλει-):

Thess. σύν-κλει-τος (Genetiv zu σννκλεις) 16ιο.
Aeol. κλη&είη Inschr. 851 5 , έγκλημα 84s, εγκλήματα 155 a n , 

κλήσιν 122ο, εκκλησία 1 57 14 /ΐ5 Ι 6Ο3 1/32. 3 7 , εκλησία 119Aa6 
D 9 1611 . 6.

Das thessalisch-aolieche Namenselement κλειτός gehort nicht zu κΧη-: 
<38 ist aue κ.ΧέΡε-τος „beriihmt“ entstanden, vgl. Prellwitz BB. XVII 170.

κτη-  „besitzenu (thess. κτευ-):
Thess. Έυ-κτειμόνεια 72 s.
Aeol. κτήματος Inschr. 83 d, κτήματα e. s, κτημάτων 83 26 

119Ass, εγκτησιν 147 20 1  56n 158ι3, κτήσιας 1732/3.4i.

μ ή (thess. με/):
Thess. μεί 7 36.
Aeol. μή Inschr. 833. i i . 27 119D 23 1 208 122n 1659 1767 

155ai0 (s. Nachtrage) Sappho 1 3. 2 2 .2 3  282 110 114 Alkaios 86B 
Theokrit 30 u, — μηδέ Inschr. 83n.ia 120i.s. 4 . 5 . 7  Alkaios 88, 
μηδ-άμο&εν Inschr. 847 , μήδεις: μήδεια: μηδέν u. s. w. Inschr. 
844.i2.23 84.5.6.8 117 9 .10  120a.4.6*8 Alkaios 11 44 Theokrit 
29ib, — μήτε Inschr. 84s. 5. 7 . 7 . β ■ 129Β34.3β Sappho 13 113.

μη δ- „sinnen“ (thess. μειδ-):
Thess. Θρασύ μ είδ εις 16 ce, Αυκομείδεις 47, ίΑστομείδεια 

48e, Ιάσστομείδεις 65ι36.
Aeol. Λνκομήδης Inschr. 143, Παλαμήδω 157 ιο/ΐ7 , Μήδεια 

Sappho 162.
μηνν-  „Monat“ (thess. μεινν-):

Thess. μειννός 63r>, μεινός 7 5. 20, νστερομειννία Ι 6 4 0 , Νν- 
μεινίοι 16 2δ.

Aeol. μήννος Inschr. 8339 12127. d& 14715 156ιβ 157 η , 
μψνε(σ)σι 82ι 2/ΐ3, μήν[ν]ι 1 6 1 — μψος  115ι 116ι 12144 1274 
147η  173&4 1777, εταμήνιος 129Β38.48, μήνα Theokrit 302.
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Ν η λ ε ν ς  (thess. Νείλενς):
Thess. Ν εύ ε ις  16 $s.
Aeol. Νη)Λ0είω Inschr. 90ΐδ.
Bei Theokrit 28, ist ΝήΙεος statt dee uberlieferten ΝεΟυεος zu leeen. 

πηλέ,  τήλε  (thess. πεύ<ε, τύλε):
Thess. [Τ]ειλε- oder [Π}είλε- 25i. TJber Τηλέ-φον 6 2  

s. oben § 43, S. 324.
Aeol. πήλνι Sappho 1β·

π λ ή ω ν  (thess. π foiovv):
Thess. π)Μονες 7 ?, rtfeiovovv 16is.
Aeol. οι Λΐο)*εϊς . .  π)Μων πληων Herodian Π  431, 13. 

Vgl. Etym. Magn. 653, 33. Etym. Gud. 453, 15.
φ ή ρ  (thess. φείρ): s. oben bei &ηρ. 

χ ρ η -  (thess. χρει-):
Thess. χρει-σίμονν 16i6, Χρεί-σοννβοατ. Statt ει erscheint 

? in Χρι-οίμον 6ιο·
Mit dem η der κοινή: χρηστέ 48ο.

Aeol. χρη Inschr. 82ιβ Alkaios 20 1 35 1 46 Theokrit 29*. 
81 30 J8*

χ ρ η - μ α  (thess. χρήαα, χρέϊμα):
Thess. χ[ρ}ημαΓα 5β/7, [χρΧ/]^[οττα] ? 72β·
Aeol. χρημάτων Inschr. 83so, χρήματα Inschr. 129Αίο AJ- 

kaios 49, χρημάτισμον Inschr. 1017/8 160so·

Nur im th e s sa lis c h e n  Dialekte sind belegt:

ά ρ ε ί γ ω  (aus άρήγω): \[Αρειγοννειος Ιβδβ-δβ.
ε ϊ βα  (aus ήβα): ειβατά 654.
Cber aeol. &βα e. oben § 16, S. 290.
λ ε ί - τ ο ν ρ  ^Priester4* (aus ?.ή~τωρ): )χιτορείοανοα 4, λειτο- 

ρενοντος 6 1 /*; verschrieben ist )*ιτορ(ενο)ντος 19as. Thessalisch 
sind wahrscheinlich auch die Glossen )Μτειραι · ίέρειαι, λείτορες* 
ίέρειαι.

Dass these. )Μτονρ kein ecbtes u  hat, wie oben S. 14 vermntet wurde, 
schliesst Prellwitz Etymol. 182 mit Hecht aus Hesych’e λ η τ ή ρ ε ς '  Ιεροί 
στεφανοφόροι.’Αϋαμάνες und λ ή τ ε ι ρ α ι ’ Ιέρειαι των οεμνών ϋεών: die letzlere 

„ Glosse bezieht sich auf einen im Scholion zu Oid. Colon. 489 (ed. Papa- 
georg. 426) angcfuhrten Vers dee Kallimachos. Hinzuzufugen ist ά-Ιήχωρ*  
Ιερενς. Hesych. Wenn λήτωρ, λητήρ zu λιτή, λιτέσ&αι, ΧΙοοομαι gehoren, 
80 iet ale Stamm lei: lei: li anzusetzen.
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με ϊλο ν  „Schaf“ (aus μηλον) : Φιλομεί)>ειος Ι 6 5 7 , Ενμειλίδα 
65 5, Ευμειλείας 12 a. 2 -

a. Das ει in these. Άνδρ-είμονν 16c*.ei, Είμοννειος 1 6 geht  sicher, 
in thess. δειμενε 7 ,0 wabrscheinlich auf at zuriiek.

Nur im ao lisch en  Dialekte sind belegt: 
αηδών  „Nachtigall“ Sappho 39.
α - ν η ρ : Inschr. 117g 120io 129A n 175s Alkaios 49, ωνηρ 

( =  d ανηρ) Sappho 2 2 Alkaios 251 .
β λ η β ε β λ η μ ε ν α ι  Alkaios 15s, εβλης Adesp. 75. 
βλ η-ρ  „Koder“ Glosse. Die zu gle- gehorende zweisilbige 

Basis qele- in att. όελε-αρ „Koder“, όελε-άζω „kodern“, δέλε-τρον 
bei Oppian u. a. m.

βλη χ -ρό ς  „schwach“ : βληχρων Alkaios 16.
γήρας: γηραλέοι Theokrit 29 27.
γνη-τός:  ν.ασιγνητων Inschr. 119Di9.
δη- „binden“ : νπαδησάμενος Alkaios 103.
δη λ -  „zerstoren, zerreissen11: ζά-δηλον Alkaios 18 7 .
β η -  „wehen“: ά-νητω Glosse.
βρη-:  ρη -  „reden“: ρη&έννων Inschr 119D2G, εϊρημέναις 

165n, ρψθί[θ] 129B40, Θεό-ρρητος 148, είρηνας 1589, ΕΥρηνα 
Sappho 77, βρητωρ (d. i. βρητωρ) bei Priscian I  23. 25.

βρ η γ -  „zerbrechen“ : βρηξις Alkaios 149, α-ΐρηκτος (=  α- 
βρηκτος) aolisch nach Herodian I I  271, 20 =  401, 32 und I I  
640, 10, vgl. femer Eustath. 548, 30.

βηρ „Friihling“: βηρος Sappho 39 Alkaios 45.
Vgl. lat ver, altn. viir (aus *cfor).
Ζήνων  Name Inschr. I 6O1 1 .2 4  173δ7. 
η-  „senden“: ΐη Balbilla 174io.n 176ο, ίσινηκεν Alkaios 

131, άηψ,εν Comp. I l l  § 25, 7εερρησιππίαν Glosse. 
η - „reden“ : ησι Sappho 97.
ί1 „oder“ : Inschr. 82π 119A21.21*22 D 23.37 129Bio 41 1 4 7 2 5  

156j3 175δ 177a Sappho 6  2 2  2 8 1  Theokrit 29 π . 
η „wahrlichM: Alkaios 6 6  94 Theokrit 2 8 2 4 . 
η δη „bereits“ : Inschr. 168»c Alkaios 187 . 
η μ ι -  „halb“ : τμ[ιμόριον] Inschr. 90jo, ημιμέδιμνοι 1353, 

ημίε/,ται, ημίχοονο, ημιτνβιον Sappho 116. Wabrscheinlich ferner 
τριημί(εν,τ)ον Inschr. 155a7 (s. Nachtrage).

liber αίμιαεων Inschr. 82 9. „  ist oben in § 45, S. 824 f. und iro Fol- 
genden beim Diphtbongen at gehandelt. Aucb Theokrit 296 ecbrieb wobl 
αϊμιον (uberl. iet &μιου).
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Tt qa  Fragepartikel Sappho 1 0 2 .
Θ ή β α ι :  Θηβάας Balbilla 1754, Θηβαΐ-λω 174», Θήβαις 

Adesp. 51.
ΰ ή λ ν  Inschr. 92β·
&·ί)σα[νςον\ Inschr. 9 3 4 , vgl. oben 9η- (these. 9ει).
θρήνον  Akk. Sappho 136.
Κρη  τ -  „Kreter“: Κρήσσαι Sappho 54i.
λ η γ -  „aufhoren“: *'Λ-)Χψ*τος Name Inschr. 149.
Λ ή δ α  Sappho 56.
μ η -  „messen, sinnen“ : ζα-μήται Glosse.
ν η -  „nahenu: εννη Adesp. 52.
Νήρευς :  Νήρη Alkaios 144.
π ) .η -  „fiillen“ : τζλή-ΰοισα Sappho 3s, ττεπληρώκοντα Inschr. 

171 o/io, πλήρης Sappho 53. Bei Alkaios 41s ist πλήαις „voll“ 
(von πλήος =* ion. a t t  πλέως) statt des uberlieferten π)Ααις, 
π?Μαις zu lesen.

Uber τι λα 0 ος vgl. oben S. 284 und 290 f. Dae aolische πλήω ν  
=  tbeee. π)*είονν „mehr“ ist oben auf S. 328 angefulirt.

Π?*ηΐαδες Sappho 52*.
7τρη-  „verbrennenu: ίτέπρψ ε  Inschr. 119Aia Bis.
ρη - „trennen“: t -ρη-μήσιος Glosse.
στή&ος:  στή^εος Alkaios 3 6 4  42, a tή&εασι Alkaios 97, 

ατή&εαιν Sappho 2 e 27 83.
Τ ή ο ς  (ion. Τέως): Τηΐαν Alkaios 43.
τηρέω: διατη[ρέkov\ Inschr. 130i5.
b. Die Belege eines aolischen ήχω  (statt εΤχω) sind jnng: ποοσήχοι- 

σαν Inschr. 85ti , άνηχόνχων 1732J, χατήχει Comp. I ll  § 25, und k5nnen 
nicht zur Stutzung von ήξω Sappho 109 (lies εϊξω) herangezogen werden.

c. Das von den Grammatikern an denselben Stellen wie πλήων 
(β. oben 8. 328) als aolisch angefuhrte μή ων  =  μείων erregt Bedenken. 
Wahrend πλήων =  *πλ.ή-χων auf eiuen Stamm πλη· zuruckgeht, ist μείων 
β  μεί-χων von dem St am me mei: mi (mi) „vermindern" abgeleitet, welcher 
sonst nirgende mit langem Wurzelvokale {*mci) auftritt.

d. Dureh Kontraktion entetand η in δήλος  „offenbar" Inschr. 174,5, 
κήνος  „jener“ (nach Preliwitz aus *χέχενος), die Belege unten in § 53, 
S. 337.

Θ. Auffallend ist μήκος  (dor. μάχος) in der Inschrift 940, welche 
noch nicht unter dem Einflusse der χοινή steht.

f. Dass ανητος  „Dill" Sappho 78a Alkaios 36, zu &νε- „hauchen, 
duften" gehort (Preliwitz Etym. 24), ist mir nicht gerade wahrscheinlich.
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2. In der Komposition aus t gedelmt:

- ή ρ α τ ο ς  (aus ερατός):
Thess. Νιτ,ηράτειος 6 6  is.
Aeol. Φιληράτω Inschr. 156 2 . 1 2 /1 3 , Νιχήρατος 157 ιβ.

3. Im Perfekt aus e gedelmt:

Thess. αττ-ειλεν&ερονσ&ειν 1 8 n .  1 3 . ig. i s . 2 0 · 29/2 3 . 2 5 /26· 2 8 . 3 2 · 
.3 7 ,4 2  (=  a tt άτν-ηλεν&ερώ-σ&οα „frei sein“).

Die in derselben Inschrift 18 belegte gleichwertige Form άπ-ελεν- 
ΰερονσΟειν ist der Infinitiv dee Praesens (=  att. άπ-ελενϋερον-σ&αι).

Aeol. γ,ατ-ελ-ηλν&-οντος Inschr. 83 9, 7ταρ-ε% -ηλν&-ότων I 6 I4.

4. In Flexions- und Bildungssilben.
Instrumentalis der o-Stamme auf -η: Aeol. rj „\venn“ Inschr. 

134 e (neben dem gewohnlichen al).
Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genetiv der εσ-Stamme, die 

Belege in der Formenlehre.
Stamme auf -ηΡ: εΡ (z. B. thess. βασιλεϊος} aeol. βασίληος) 

mit ihren Ableitungen, Belege in der Formen- und Stamm- 
bildungslehre.

Stamme auf - 77, erwachsen aus Stammen auf -εσ (Nom. -Tjg) 
und -ηΡ, Belege in der Formen- und Stammbildungslehre.

Stamme auf - τ η ρ  (thess. -τειρ), z. B. thess. σοντειρί[ονν] 7s, 
Έουτεϊρι 6 8 2 , στατειρας 18 oft, — aeol. σωτηρία Inschr. 8340 

8425 I 2 I 42 129A20 u. s. w., στατήρας 119A3.ii Β$, στατήρες 
1 2 1 4 8 , στατήρων 138e u. a. m.

Stamme auf -ηρ  (thess. -ειρ) z. B. thess. Σπίν&ειρ Σττιν- 
χΧείρεως 48  i, — aeol. ϊμβ-ηρ-ις Glosse.

Stamme auf -ηλο: aeol. ίψ-ήλων Adesp. 60, ΐψ-ηλον Comp. 
ΙΠ  § 15.

Stamme auf -ην: aeol. Κέβρ-ψ-τ Inschr. 1361 3 /1 4 . 1 7 , ’Υμήν- 
aov Sappho 91 «.4  107.

Stamme auf - ηνο -: thess.3ίσμψίαιος 65δ7,— aeol. Μυτιλήνα 
Inschr. 8 2 7 , Μντιλήναοι 82ιβ/ΐ9 84e.n, Μυτιλήναιος 164a, ΙΤερ- 
γάμψος „der Pergamener“ 95Α 2 147ΐ4.ιβ 162ι 171 ι ι /ia, Ό λνμ- 
πψ ος  155a 12 /13  (s. Nachtrage), 'ΐδήναΊ Inschr. 110.

Stamme auf -ητ:  thess. Μαγν-είτ-εσσι 6 u , — aeol. ά-μέν- 
ψ -α  Akkus. „schwach“ Glosse.
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Stamme auf - ?;o to-: aeol. ερημ-ήσιος Glosse, γχιρχ-ησια 
Sappho 51 6.

Im Zahlwort:
Thess. ίξ-εί-ν.οντα 7 25 6  5 4 (— εξ-τ-ν.οντα).
Aeol. ογδο-ψ/.οντα Inschr. 119 A so 138 β, χελλ-ιΓστνς und 

χελ?.-η~στνάρχας Inschr. 112—116 oft (att. γύ.ιοστνς).
In  der Zusammensetzung: aeol. βα?Μν-η~(ραγοί Alkaios91, 

ιρ-η-τενει Inschr. 12145 (neben Ιερα-τείσαις Inschr. 97 1 /2).

Im Konjunktive der thematischen Verbalflexion.
Optativ mit dem Elemente - ι η - ,
Stamme der passiven Aoriste auf -η  und (thess. 

z. B. aeol. [ά]να-γρα([η-σεται Inschr. 8847, — thess. εξεργασ-&ει- 
σέσ&ειν 16η, [επιμε)]ει-#εϊ-μεν 5 3 9 , aeol. διαλν-&τ'ι-σονταί Ιη-
schrift 83*7, εδι/Μσ-ΰη 119Aso u. 8. w.

Sammtliche von den Verbis auf -έω ausgegangenen Bildungen:
Die nach der μι-Weise gebildeten Prasensformen, z. B. aeol. φίλημι 

Sappbo 79, άμφισ-βαχη-μένων Inschr. 83«, έγ-χαλη-μένων 119 — these.
διε-οαφει-μ&α 7 34. i8/w. 4β/47 u. a. m.

Dae Praesens aaf - ήω : thess. χαχοιχείουνϋι 17β, — αβοΐ.άδιχήει Sappho 
1 go, xxofrfjco Sappho 23.

Das Futur: thess. ΙνοιχοδομεΙ-οονν 7 ,„  καχ-οικει-οόνχουν 161S, — aeol. 
οΐχήοοισι Inschr. 832β. [ονναγ]ορή-οοισι 119Βί2, ηοή-οω C18, φιλή-οει Sappho 
1*3, οΐχήσεις Theokrit 28 *,.

Der σ α -Aorist, z. B. thess. οΐχονομεί-οαντες 7 87/β8, άρχιδανχναφορεί-οας 
ΙερομναμονεΙ-οας 12 s. 4, — aeol. παρεχώρη-οαν Inschr. 83 6ι bxalvrj-oai 84 9 
85 β, 114Λ 120* 130,7 u. sonst, διώιχη-οε 129At4 u. a. m.

Der passive Aorist aaf -Φη,  z. B. thess. πολιχογραφει-^ενχονν 16*,, 
[Ιπιμε?.]ει-ϋεΐμεν 53 0 — aeol. επιμελητήν Inschr. 854e 86, 157 8, οίκη-ΰέντων 
119D8(rr7, χειροχόνη-ϋεν 160s9 u. a. m.

Das Perfekt Act. und Med., z. B. thess. &νοιχοδομει-χόνχεοοι 745/4β, 
aeol. ενεργετή-χοιοαν Inschr. 1284, τεϋεωρή-χην 173]8/10, — thess. πεπολι- 
τογραφει-μένοι 1641. 42. 47, aeol. ωΐκονομή-μενα Inschr. 856, , κεκόομη-ται 
Alkaios 15, u. a.

Eigennamen mit -η  οι-,  - ηο -: thess. Κρατεισι- 107 1650 48e, Άγειοι- 
1648*Μ·&4·ββ 07 07 29 48a 48h 67,, Θαειο-νΧα 48p, — aeol. \}ί]γηοι-μένεος 
Inschr. 119 A88. Έρμηοι-δείω

Das abgeleitete Nomen:
auf -μα :  these, οϊχοδόμει-μα 7 ,a.*e, — aeol. οΐχη-μάχεοοι Inschr. 945, 

νόη-μα Sappho 14 36 Alkaios 77 89, μίλη-μα Sappho 126, νόοη-μα Theo
krit 80„ &&ρή-ματα Glosse.

auf - ο ι ς : aeol. σίτη-οιν Inschr. 129 A M, διοιχή-οιος 157e.
auf - τό ς ,  -τα  (Verbal-Ad jektiv): thess. Άτϋόνβι-τος 16eo.ae, ΆχϋονεΙ-
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τεια 22 262, Φ&ονεί-τεια 18,5, Φ&ονεί-τοι 181β, Άμονμει-τος 4 3 19β> Παν- 
ΰαεί-τα 48 g.

auf - τ ά ς : aeol. περιηγή-ταν Inschr. 1682β, κνμερνή-τας Glosse. 
auf - τ ωρ: thess. Αγεί-τονρ 16 85, Άγει-τορείον 69 β.

5. Durch urgriechische Kontraktion entstanden aus e-ε- als
Augment:

Thess. ψτίστατο ΊΟιμ.
Aeol. ψίχαν Inschrift 84s, ήλ&ον 85s 1773, *νήλασ(ε) Bal- 

billa 175is, ηλΰες Sappho Is Alkaios 33 1 , ηλ&ον Alkaios 84, 
ηρρε Sappho I 1 5 , ηράμαν 33, άπψ βετο  41, ήρενΰετο Theokrit 
30e, ης „er war“ 30ιβ, ησ&α 2926.

Einem η der nord-achaischen Dialekte entspricht in den 
iibrigen Dialekten ein anderer Vokal.

1. η fur att. si.

47 . Bei den N o rd -A c h a e rn  endigte der Infinitiv des 
thematischen Praesens, des o-Aoristes, des Future und wahrschein- 
lich auch des Peifektes auf -ην  *=» att. -ειν:

Thess. Aus Pharsalus φευ γην 70 a, εχειν 654 ( =  εχην, vgl. 
oben § 43).

Dagegen aus Larissa und Krannon κρεννέ-μεν 1614, πραοσέ-μεν 16n , 
νπαρχέ-μεν 1610 54 20·

Aeol. Im Comp. I  § 16, I I  § 9 und im Etym. Magn. 342,22 
wird der aolische Infinitiv auf -ην mit ελΟην, όραμψ, λαβήν, 
λέγψ , φέρην belegt. Die Inschriften und die Texte der Lyriker 
enthalten folgende Beispiele:

Praesens. -/.οπτήν Inschr. 821 ο, σνμψέρην88$ι 1627, οείγην 
8343, εμφανίζην 855 6 , &νην 92 a 12148, διαχονψ 95Bg, ανακα- 
qvoorjv 11219, [υ]ττοσχέ&ην 119Ααο, [φ]ενγψ D 2e, άποτάσσην 
1 2 1 4 7 , είσψερην 129A n , [νπάρ^χην 25, π^οαγράφην  r,o/5i, d[*a- 
με]νην B*8/29, φερην 14788, οτείχην 8δ, μετέ[χ]ην 156J0, δγελλην 
1657, aqyJ^v 1731 7 , εχην 2 8 , χα/ρην Balbilla 1747 — αγην Sappho 
119 66, ’πιδενην 2η , φροντίαδην 41, κρέχην 90, λάμπην Adesp. 
56Βδ, κλαΐην Adesp. 65, εχην Theokrit 29so.

Ober die zu Verbis auf -έω, -ημι gehorenden Infinitive auf -ην, z. B. 
καλήν, ποίην, φρόνην ist besonders in § 54 gehandelt.
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Aorist. α μ β ρ [ό )τη ν  Inschr. 82i5/ic, π ά θ η ν  8 2 n  119Dia, 
[ /τ ρ ο σ Ά ^ Β η ν  8344, α π ο Ο ά ν ψ  119A io/2o B26/27, έ ί ιτ η ν  120δ, λ α 
β ή ν  Ιβ ί 3 , — Β ε ί π ψ  Sappho 2 8 2  Alkaios 55s, σ υ λ λ α β ή ν  Theokrit 
29 30, ’π ι τ ν χ ψ  30β, π ρ ο σ ιδ η ν  30 g.

Futur. σ /Λ ΐ 'ά σ ψ  Inschr. 1544, χ ρ ν σ ώ σ ψ  bis, ν Μ ν Β τρ ψ  β, — 
δ ώ σ ψ  Adesp. 56Αι·

Perfekt. τε[& ν]ά κ η ν  Inschr. 119D iδ, τε& εω ρη κ η ν  173ΐ8/ΐ9,— 
τε& νά λη ν  Sappho 2ΐδ.

Nur -ψ  ist iiberliefert: Inschr. 129Βδ 16δι.
Die Form υπάρχει* Inschr. 160i8 gehort zu denFehlern des ionischen 

Steinmetzen: sonst ist -ει* in keiner Inschrift zu finden. Dagegen hates 
sich nicht selten in die Texte der Lyriker und in die Glossen eingeschlichen 
und ist hier naturlicb in -ην zu andern (ψαύειν Sappho 37, ενρεΐ* 56, «7- 
χει* 70, χαίρει* 86, idsTv 101 121, κατα&ανεΐν Alkaios 30, επιτρέπει* 35,, 
είπειν 49, κάπιπλ,ενσει* 79, παρέχειν 88, λάχεΧν Adesp. 53, φιλΛειν Theokrit 
29 4, πνέει*, w, έχει* 2Η, πέλειν φέρειν 35, φρονέειν 3014, ενρεΐ* 97, έλκει* 39, 
und die Glossen δανειν, δράσει*, ζαβάλλειν, περρέχειν).

Bis jetzt hat die Endung -η ν  =  att. - ε ιν  keine annahemd 
befriedigende Deutung erfahren. Die Grundformen * φ έρ ε -σ εν  
oder * φ ε ρ ε - β ε ν , welche von G. Meyer Griech. Gramm. 8 S. 514 
Anm. 2 und Brugmann Griech. Gramm. 8 S. 175 no. 4 angesetzt 
werden, sind schon mehr als einmal mit vollem Rechte zuriick- 
gewiesen worden. Ein * φ ερ εχεν  wiirde zwar zu φ έρ η ν  und ψ ερ ειν  
fiihren, aber in seiner Endung vereinzelt dastehn. Erschwert 
wird der Ansatz einer Gnindform noch dadurch, dass bei den 
Siid-Achaem und Siid-Dorern der Infinitiv auf -ε ν  endigt: ψ ερ εν .

48· Ein eclites urgriechisches η enthalten die Worte
ονηατα:  Cramer Anecd. Ox. I I  245, 21 ονείατα . .  oi A io -  

λεϊς ?j γράγονσιν αυτό, olov ονηατα.
t)her δνηαρ: όνήατος handelt Brugmann MU. II 225.
χηρ  „Hand“ (=  att. χειρ): Herodian I I  599, 13 oi Αϊολείς 

χηρ φασι.
Dass χήρ durch „Ersatzdehnung“ entstanden sei (Meister Dial. I 72), 

ist cine Anschauung, gegen welche bereits in Bd. I S. 146 f. von mir Ein· 
spruch erhoben wurde: aus χέρς konnte nur immer *χερ, aber weder χείρ 
noch χήρ werden. Solmsen Indogerm. Anz. I 21 will deehalb den „ersatz- 
gedehnten" Stamm nicht aus dem Nominative *χέρς, sondern aus den 
obliquen Casibus ableiten. Diese Erklarung paset wohl fur das dorische 
χήρ (Gen. χηράς aus *χερζός) und zur Not auch fur das sud-achaische χήρ, 
obwohl cine Ersatzdehnung der Sud-Achaer nicht sicher erwiesen ist, —
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aber nicht fur das aolische χήρ, welches Solmsen ganz ubersehen hat. 
Denn die Aoler kennen ja die Ersatzdehnung nicht: die obliquen Casus 
lauteten bei ihnen χερρος, χερρι u. 8. w., und diese konnten nie zur Bil- 
dung einee Nominatives χήρ fiihren. Andrerseits unterliegt, wie Solmsen 
zugegeben werden soli, die Ableitung des aolischen χερρος aus χηρός 
manchen Bedenken, und vieles spricht fur einen Stamm χερσ- (vgl. 
Wackernagel KZ. XXIX 134). Wiirde denn aber gegen eine urspiingliche 
Flexion Nom. ghers i  Gen. gherz6s  etwas einzuwenden sein? Aus ghers 
entstand urgriechisch χήρ, eine Form, die bei den Achaern und Dorern 
erhalten blieb; Aus gherzos wurde aeol. χερρος, dor. χηρός, ion.-att. χειρός 
und vom Genetive aus konnte bei den Ioniern und Attikern der Stamm 
χειρ- in den Nominativ dringen, wie auch Wackernagel vermutet. Dass 
in der attischen Prosa der Stamm χερ- (welcher im Aolischen in alien 
obliquen Casus aus χερρ- verkiirzt sein kann) urspriinglich auf den Dativ 
Plur. χερσίν beschrankt war, liaben Wackernagel'$ ausfiihrliche Unter- 
suchungen a. a. 0. deutlich ergeben.

2. η fur ε (ηι: η fur ει).

49 . In den von cu-Stammen abgeleiteten Nominibus er- 
scheint im A o lisch en  bisweilen η an Stelle eines zu erwarten- 
den e (oder ψ:  η an Stelle eines zu erwartenden et):

Κ ν π ρ ο γ έ ν η α  aus *Κνπρογένψα ( — att. Κυττρογένεια) 
Sappho 87 Alkaios 60 Theokrit 30si.

Κ υ ϋ έ ρ η α  (=  att. Κυΰέρεια) Sappho 62 Comp. I  § 16.
I n ίμ ε λ η ΐ α ς  rom. Inschr. 171 o (=  att. ίτημελείας).
Die gleiche Eigentiimlichkeit zeigt der b o o tisch e  Dialekt 

in zahlreichen von εσ-Stammen abgeleiteten Patronymicis auf 
-είιος, -εως =  -ψος, -ηος (vgl. Meister Dial. I  224) z. B. *Λ\ντ\ι- 
[γενέ]ιίω Samml. 5701 , Ιάνδροτέλεως 476 4g, Φιλοκράτειος 4132s/a4. 
in· 27 476.17 707 n u. a. m.

Dieses η kann doppelt erkliirt werden (vgl. Fick BB. X V II 
209): entweder sind die εσ-Stamme durch rj-Stamme ersetzt wie 
das im Aolischen auch sonst vorkommt, oder es ist der Stamm 
auf -εσ durch die starke Form des Nominatives und Akkusatives 
Sg. (ενγένης, ενγένψ) verdrangt: im letzteren Falle konnten die 
gleichgebildeten Ableitungen von den Stiimmen auf -e / (wie 
προτανψον, Ιρψον) mit von Einfluss gewesen sein.

Den vorstehenden Ableitungen der eu-Stamme ist der Name 
^ Η ρ α ν ^ λ η ΐ ό α ς  Inschr. 147η /ιγ, in seiner Bildung verwandt. 
AV'ahrend die Form 'Ηρανλείδας Inschr. 87s 97 1 156ic. π  1574. is 
173go auf *>Ηραγ,λεβε(σ)-ίόας (:'Ηρα/,λεείόας) zuriickgeht, ist

.i
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Ήρακλψόας τοη dem Stamme 'Ηροτ/,λησ- (aus 'Hqar/JUrfi-) ab- 
geleitet, vgl. die inschriftlich belegte Flexion -/Λης, -χληog, 
- χ λ ψ ,  - ζ λ η ν .

50. Wenn in den Texten der Lyriker ausserhalb der auf 
βσ-Stammen beruhenden Derivata ein η statt ei iiberliefert ist, so 
muss dasselbe unnachsichtig in ει geandert werden: γλυκεία statt 
yhr/.rta Sappho 90, ηεντεβόεια statt τνεντεβότγα Sappho 98 s, μνρσι- 
νείωι (iiberl. μνροίννω) und Τνρραν,είω statt Τνρρα/.τγω Alkaios 94.

51. Alkaios gestattete sich, ein ε vor einem Yokale in 
der dritten von drei unmittelbar auf einander folgenden kurzen 
Silben, welche an sich nicht in das Metrum passten, unter dem 
Versictus zu dehnen: τ ε μ ε ν η ο ς  152 (statt τεμένεος), τ ε τ ρ ά - 
β α ρ έ ω ν  153 (statt τετραβαρέων).

Ebenso hat der Versictus das ε vor einer Liquida verscharft 
in ονεν.ρέμαααν  Alkaios 32s (y jl -l. u J). Hier haben wir uns
nicht das ε gedehnt, sondern die Liquida verdoppelt zu denken.

Die Vermutung όνεκρήμνασαν ist nicht notwendig.

η durcli Kontraktion.

1 . Aus zwei u n m i t t e l b a r  neben e i n a n d e r  stehenden Vokalen. 
tlber das Augment ή- aus i s -  s. oben S. 833.

52 . Die Kontraktion von - ε η  oder -ηη zu -η  (thess. -ε/) 
in den Konjunktiven der passiven Aoriste kann  schon vor der 
Spaltung der Nord-Achaer eingetreten sein: wenigstens fehlen bis 
jetzt sichere Beweise fiir das Gegenteil.

Thess. τε&εϊ 73*, όο&εϊ 16ΐδ, ονγραφεϊ 53io 54*4.
Aeol. /Μΐα/[ρ]ε&ηι Inschr. 82is, [ψαφ~\!σ&η 8337, αναγραφή 

85s4 1 6 0 s5 , ανατε&η 85m 160se, ‘/Μταψαφισ&η 119A n , κατα- 
ψαφισΟτμ Bao, άποδείχ&η 1571 5 .

Ganz unsicher ist άναγορενϋέη Inschr. 1623.

Dasselbe gilt von den Konjunktiven der Stamme r - :
Aeol. πρό&η Inschr. 119Aai, Alkaios 50β, ον-ψτ(αι) 

Alkaios 50 a.
Die Konjunktive der Praesentia auf -ia> (-ημι) sind in § 55 be- 

sprochen.
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2. Aus zwei urspriinglich durch  J o d  g e t r e n n t e n  Yokalen:
··

53. N o rd -ach a i sch  war das bisher nur im Aolischen 
belegte Pronomen ν.ηνος (— att. χεϊνος, έ-γ,εΐνος), nach PreUwiiz 
BB. XV 154 ff. aus *γ,έχενος:

γ/ηνω Inschr. 119 A 23, τ,ψων Balbilla 17510 , κψος Sappho 
2 1 111, ν.ψοι 12 515 , xy'o Sappho 13 Theokrit 2 8 2 4 , κτ\vo- 
&ev Alkaios 8 6  und bei Grammatikern: Apollon, de pronom. 
58, 4 Λιοΐ,εϊς Υψος, Cramer Anecd. Ox. I  223, 30 ot ΛίολεΊς 
γ.ηνος λέγονσιν.

a. Unaolisch, der Bildungssprache entnommen sind die Formen 
πρύτανεις Inschr. 8δ4β (aus πρυτανείες) und τρεις 903 119A30 1 3 5 3 (aus τρείες).

Das gemeingrieehische Adjektiv διπλός „offenbar“ (δη?,ον 
Balbilla 174io) kann nicht aus *δέίελος (δέελον K  466) entstanden 
sein, da dies im Ionischen *δεΐ?,ος geben wiirde. Nach Prelhritz 
Griech. Etymol. 69 ging δηλος entweder aus *δέ/α?„ος oder *δψλος 
hervor: das erstere ist wahrseheinlicher, vgl. homer.-arkad. δέαμαι 
„scheinenu, und Hesych’s Glossen δ ιά λα ς ·  τάς δη?,ας v.ai φάνε- 
ράς, δ ί α λ ο ν  <ρανερον.

54. In dem aolischen Infinitive der Praesentia auf -έω 
(-ημι) ist die Endung - ην wahrscheinlich aus -έην =* -έχ-ην  
kontrahiert.

παραζάλψ  Inschr. 8552, ευεργέτην 1161 g, ϊτεαίνην 17325, 
τ,άλην 2 9 , φωνήν Balbilla 1745, ποντοπόρην Theokrit 30 19 . Dar- 
nacli ist -ijv statt des iiberlieferten εΐν herzustellen in σννΡοί/.ην 
Sappho 75, νμνην Alkaios 5s, πώνην 20.

Theokrit’s ofiencs ψρονέην 30J(t (iiberl. φρονέειν) kommt fiir den 
lebendigen Dialekt nicht in Betrncht. 55 * * *

55. Im Konjunktive ist Kontraktion von εη oder εε (aus 
-εχ -η-  oder -ε^-ε-) siclier eingetreten in dem aolischen

δ ι ά / , η τ α ι  Adesp. 56 A 9 (aus *γΑχ-η-ται oder Υ,έχ-ε-ται).
Dagegen hlingt die Deutung des η in dem aolischen K o n 

junk t ive  der V e rb a  auf -εω {-ημι) von der Beantwortung 
der Vorfrage ab, ob die Verba nichttliematisch (d. h. als ry-Stamme) 
oder thematisch flektiert sind. Ist das erstere der Fall, so kann 
η (wie in den § 52 angefiihrten Konjunktiven) aus - ε - η  oder 
-η -η  oder -η - ε  kontrahiert sein. Liegt dagegen die thematische 
Flexion vor, so bleibt nur die Wahl zwischen - ε χ -η  und -ηχ-η.

Activ. ευεργέτη 129Αΰΐ/68, γυμνασιάρχη 150 7 , πδημεν 1654,
Uo f f man n ,  dio griocliisclien Dialoltte. II. 22
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-ψ ·ί·

πόη «. Ob Indikativ oder Konjunktiv vorliegt, bleibt unent- 
schieden bei τεώνης Alkaios 52, ti.rcrfi Adesp. 56 A 4 , πόης 
Theokrit 29si.

Medium, ayrpa i Iuschr. 83s4 162β, εισαγψαι 9 5 B*5, Iqo- 
7ΐόηται 129Ass. Indikativ oder Konjunktiv ist αγρψαι Inschr. 
95 Ή e.

56 . In der 3. Pers. Sing,  des Indikativs Medi i  der Verba 
auf -lto k a n n  η aus εε kontrahiert sein, wenn aucb Formen 
wie ((ίλημεϊϊα, φ ίλψ τα ι, φιλημένος eher dafiir sprechen, dass η 
eine einfache Lange ist:

αϊτψαι Inschr. 1 2 0 i 7. Statt Γ/.νεΐταί lies ΐκνηται Alkaios 98.
Die 2. Pers. Sg. ποτψ  Sappho 41 ist zunachst aus πότηαι 

hervorgegangen (vgl. unten §60): das η kann einfache Lange oder 
aus -ε/ε- entstanden sein.

57. Auch die Formen des Imperatives sind in Bezug auf 
ihr η mehrdeutig (η oder ε/ε):

Activ. ώ&ητω Alkaios 416, νμάρτη Theokrit 28 s, φίλη 
29 so, — Med. εηιμελτρδυ) Inschr. 117».

Dagegen erhalten die Infinitive auf - η σ $ α ι  ebenso wie die 
Participia auf -ή μ εν  ο ς sehr wahrscheinlich einfaches η (Belege 
in der Formenlehre). Auch in ν.ατοΐ'/.ψτων Inschr. 84g ist η 
nicht durch Kontraktion entstanden.

3. Aus zwei urspriinglich durch S igma g e t renn ten  Vokalen.

58 . Das Augment t-  wurde wohl bereits in n o r d - a c h a i -  
sche r  Zeit mit anlautendemJ -  (aus se-) zu η kontrahiert. Be
lege bietet vorliiufig nur das Aolische:

ηχε Inschr. 120iS Balbilla 174s 1774, ηχες Sappho 28i.
Falsch iiberlicfert ist είχεν (statt ήχεν) Sappho 28a. 59

59. Der K o n j u n k t i v  rp ist, wenn nicht in nord-achaischer 
Zeit, so doch schon friih in dem Sonderleben des Thessalischen 
und Aolischen aus Ιηι kontrahiert:

These. el 730 ( =  η).
Aeol. ψ  Inschr. 85*7, η Inschr. 155aio (s. Nachtrage) 

Adesp. 56B4.
Vgl. auch auf den Gortyn. Tafeln ξι (aus ίψ )  neben tm u  ( =  fanw).

hi
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60 . In alien anderen Fallen sind zwei urspriinglich durch 
o getrennte Vokale bei Aolern und Thessalern noch als offene 
zu belegen:

-e-e: aeol. συγγένεες Inschr. 151a, άτέλεες 155aie.i8 (s. Nach
trage), ενσέβεες Balbilla 17510 , άόλλεες Alkaios 37A.

- ε - ψ  aeol. σνντελέη Inschr. 112 m 1159 17330.
- ε - α : thess. ερέας Glosse (von έρής).

aeol. σκενεα Inschr. 135ι, ντζερβάρεα 1731 5 , παντέλεα 
1 7 3 2 2 , άτέλεα 155aio (s. Nachtrage), μέλεα Sappho 50, ευάν- 
&εα 783 } αν&ε(α) 1211 , λαΰν/,άδεα Alkaios 413 , άλά&εα Al
kaios 57 Theokrit 291 , αλα&εας Theokrit 2 9 2 .

-ε -αι :  aeol. ν^ίσεαι Sappho 6 8 1 , αν&υσεαι Theokrit 292 1 .
Eine Kontraktion gestatteten sich die L y r i k e r  nur von: 

- ε - α ι  zu -ηι: άτεοίχψ Sappho 109, εσηι Alkaios 67 87, πέλη 
Theokrit 30m .

- η -at  zu -ηι: πότηι Sappho 41.
Wenn sonst kontrahiert ist, darf das stets als ein sicheres 

Zeichen dafiir gelten, dass der D i a l e k t  n i c h t  mehr  r e i n  
vorliegt. So

-ε-ε  zu - ε ι -  in συγγενείς Inschr. 85ιβ, ζαφεγγεϊς und ζαχράεις 
Glossen.

-ε-α  zu -η  in μέρη Inschr. 138β, βράκη Theokrit 28n und 
Comp. I  § 17. Ohne Belang sind die Glossen άνετη (lies 
αυέτην) und είδη.

βήρ  „Friihling" Sappho 39 Alkaios 45 ist nicht aus βέαρ kontra
hiert, s. oben S. 329.

4. Aus zwei urspriinglich du rc h  V au  g e t r e n n t e n  Vokalen.

61. In den Lautgruppen -ε/ε-, -εβα- und -εβη- wurde von 
den N o r d - A c h a e r n  noch F gesprochen (vgl. § 23, S. 295). 
Belege dafiir, dass auch nach dem Ausfall des /  die Vokale -εε- 
und -εα- bei den Aole rn  meistens offen blieben, sind:

[εοκ]λεες Inschr. 9 0 B 23, πρέσβεες 119A 33, Καισάρεες 1252, 
Λιγαεεσσι 155ai2 (s. Nachtrage), ωκεες Sappho l io,  βροδο- 
πάχεες 65, κακχέεπχι 2is, εγχεε Alkaios 414 , — βάδεα Al
kaios 39 s.

Der BildungBBprache entstaimnt πρέσβεις Inschr. 849. 10 1571β·

Kontrahiert ist -ε /ε - : -εε- bei Thessalern und Aolern in den 
Adjektiven * κλ ε / ε τό $ :  *ν1εετός (Prellwitz dial, thess. 2 0 ) und

22*
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*γ.λε β  ε σ ν ό ς (Pindar yJxerrog): als Produkt der Zusammenziehung 
sollten wir ein η envarten (vgl. siid-ach. dor. γΧητός), das bei den 
Thessalem regelrecht zu u  werden musste. Indessen erscheint 
u  nicht nur im thessalischen, sondern auch im aolischen Dialekte:

Thess. KUtva 10g, Πολνν.λείτειος 16ss 65ιτ, Κλεινό μάγος 
1688, Κ)Χίτος 65πβ.

Κλεινοπό/Αΐυς 18*3.
AeoL Κ)^Πν~\ον Insclir. 129Α η /ι5, ^Ηρα/^ίτω  45/46, Θεο- 

λ)*ε[ίν~}ω 127ίο, Κλειτομ[άχ]α 145b.
K'Ulvog 9 Ο7 .

Das thessalische ει kann aus η hervorgegangen sein. Docli 
ist es ebensowohl moglich, dass die Namenselemente Κλειτο- 
IOaivo- im Thessalischen, wie im Aolischen, der Bildungssprache 
entstammen, welche gerade in Eigennamen ihren Einfiuss bereits 
gel tend machte, als der Dialekt im iibrigen noch rein war, vgl. 
these. Jioa'Mtqldaiog 1830, ΒοιΧιοννειος Ιδβο.βο/βΐ, Λυνόβονλος 
16t3 65 ioi, δίβουλος 19au , 1^στο(β)ον?^[/]ας 72b3.

Kontrahiert ist ferner - e f r r : - ε η -  zu η (thess. ει) in den 
Eigennamen auf -κ λ % :

Thess. ΧαοινΧε[ις] 65», ίΑνδρο/Χεις 65ιιβ.
AeoL Ξενό/Χη Inschr. 90s, Jiovvoi/Xi] 97 1 , ΚαλλίνΧ\ι 109, 

Ααΐ/Χης I l l s ,  Πραξι/Χης 1125. 20, ΘεόνΧη 126s, ^ωσί/Χης 146-,.

Sebr auffallig ist die im Comp. I ll § 4 enthaltene Angabe, dass die 
Aoler κρέας (=  ved. kravis) zu κ ρ ή ς  kontrahierten; nur in einem, aber 
a l te n  Homerveree ist κρέα einsilbig: άνδρόμεα κρέα ι 347. βλήρ  „Koder“ 
(Glosse) — att. δέλεαρ ist schwerlich aus βλήαρ: βλήβαρ entstanden, 9. S. 329. 62

62 . Der iiolische Aorist [παρΚτ^λενο  Inschr. 119Bi 
»  att. 7ναρε'ύ<ειο beruht nicht auf einer Grundform ε-βίλετo, da 
tfaaOcn nicht mit /  anlautete (vgl. Ahrens Kleine Schr. I  342): 
auf den Gortynischen Tafeln, welche /  im Anlaute fest erhalten 
haben, steht ελέν I I  44, ελομένω VI 48 52, ελόνσι I I  34, ε lev vet 
I I  37; vgl. ferner d* ελετο Alkaios 68, ό* ελών Sappho 513. 
Ebenso wenig ist aber in ελέσΰαι ein a oder j  abgefallen: denn 
die dem Aorist zu Grunde liegende Wurzel lautete βελ- (.Ρελώ- 
ρ/α, got vilvan). Das Verkiiltnis des Aoriststammes ελ- zu dem 
Verbalstamme βελ- bedarf noch der Aufklarung. Nach Fick 
Worterb. I 4 552 soli ελ- aus ί-βλ-, der schwachen Form zu 
βελ', entstanden sein.
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η durch Krasis aus -η
63. Bisher nur im Aolischen belegt: δ η ν τ ε  Sappho I 15 . 

1 6 .1 8  84.

A n m e rk u n g . In folgenden Fremdworten ist η =  e: thess. Πακτο- 
μηΐοι 638. aeol. Αηΐοτάρω Inschr. 1282ι Γα)11ηνον 165,, Πομπήϊος 165,β.

Einzelne Falle, in denen η unrichtig statt a uberliefert ist, wnrden 
bei a erwahnt.

u
0

64. Ein gemeingriechisches kurses o blieb bei den 
Nord-Achaem im allgemeinen unverandert. Belege:

1. In Stammsilben:

a. Dem Stamme mit o steht ein Stamm mit ε zur Seite.

αγορά  (zu άγερεσ&αή:
Thess. und Aeol.\ Den auf S. 266 und 285 angefuhrten Be- 

legen lassen sich hinzufiigen thess. Προνταγοραίοι 6io, Id&av- 
αγόραιος 6 ίΐ, [ΦιΧ]{αγ)όρα 10ι, Εναγόρειος 65i38> 'Λοταγοραι 
751 — aeol. [σνναγ~\ορησοισι Inschr. I I 9 B 3 1 /3 2 , τάγόρα 120ie, 
Λνσαγόρα 155ι, αγορανομίας 1686.

Id π ο λ λ ώ ν  (neben dor. Id π  έλλιον):
Thess. 'ΛποΙΧο- in dem Eigennamen 'Λπολλόδονρος 6 1 4/ι δ · 

Go). 21 16β3. es 19as 72b&.
Der Gott eelbst biese bei den Thesealern Άπλοϋν ,  Gen. Άπλοΰνος.
Aeol. Ι4π6[λλων]α Inschr. 119B 3ο, Απόλλωνος 168in,"Λπολ- 

λον Alkaios 1, — 'Λπολλο- Inschr. 119Di9 1571 0 , Ιάπολλω- 
νΐδα 152*.

βολ-  „werfen“ (zu δέλλω)\
Thess. Είβολινος I 6 7 0 , 'Λρετάβολος
Aeol. διάβολος Theokrit 28ι.



γο ν -  „erzeugen“ (zu γεν-):
These» έςγόνοις 16η 53c 54,8, Αντίγονος 16 δο. 5 1 . 37.88 

547 65,45, 1Επίγονος 116 16*9.78, Πρόγονος 16β7.
Aeol. εν.γονοι Inschr. 112i6.so/u 114ia ΙΙΘΟο 120η 129 A*, 

Bae 156s.8 .i3 158δ. ia 1593 I 6 8 3 /4 , απογόνων 119Dai.so· 37, 
απόγονον 169β/9, όψιγόνοις Balbilla 174is, — γεγόνοντα Inschr. 
12138, γίγονε 129As, 'Λντιγόν^ιοί] 90η.

γ ό ρ γ ο ς :
These. Γόργιππος 15a, Γοργί?*ειος 38 1 , Γοργονίσ/Μa.
Aeol. Γόργως Sappho 48.

όογ,-> δόκ ιμος ,  δόξα:
These. εδοξε 7# 53 a, δο/,ιμασ&έντεσαι 6 η ,  Ενδοξος 16β8 

65ai. 90, Ενδόξειος 54aa 6520.
Aeol δόγμα Inschr. 84s, δογματόγραφοι 165is/ig, δογματίζω 

173γ,.53/54, εδοξε 1124 115a 147ι3 156ι 1581 159ι, δέδοχϊαι 
84β 85,6 119Α4, Dae 130m 1606 173a4, δίδονται]?  121ai, 
φιλοδοξίαν 17327 , μεγα)χ>δόξως sd, δοΥ,έεις Theokrit 29 19 , δοκίμων 
28,8, δον.ίμοιμι Sappho 37 69, δοκίμοι Theokrit 3025. 8G*

δόμος ,  ο ίκο -δ ο μέω  (zu δέμω):
These, οικοδόμε/μα 7 ,a. so, ενοικοδομείσονν 7 π , εποιν.οδο- 

μ\ει]γ.οντονν 7a,, ίνοΐΥ.οδομεΐΥ.όντεσσι 745/46·
Aeol. δόμος Sappho Ι 7 6 8 3 , Alkaios 15,, Theokrit 28 16.

δρόμος:
These. Νικοδρόμειος Ι 6 5 5 , ιΙπποδρόμιος 184, 53a, (Α)ρο- 

μαία 48η, /!ρομίοσ/.ος 65 ,a,.
Aeol. [περίδρομοι Inschr. 83ia, Αρομαει 90is, δρομο(ν) 

Balbilla 1774, νπαδεδρόμακεν Sappho 2 10 , άννόδρομον 71, πρό
δρομος Glosse.

λό γ ο ς  (zu λόγω):
These, λόγοις 5 4 a7 , λόγον 63ο·
Aeol. ομο-λογημενα Inschr. 83 3 5 , νμο-λογίας-155a ιs/i4 (s. 

Nachtrage), λό[γ~]ων 119D sc, λόγων 1 7 1 7 , ανελόγηοε1 7, λόγος 
Alkaios 49 a 71.

λόχος  (zu λέγομαι):
Thess. Ενρυ-λόχοι 6 , 0, 'ίππο-λοχείοι 16 94,14μφι-λόχεως u } 

Θεραο-λόχειος 44.
Aeol. α-λογος Balbilla 175s 176β, Theokrit 2 8 9 .



343

νόμος  (zu νέμω):
Thess. νόμος 5 ι, νόμον 6 ιβ 174 18 oft 63n , οίν.ονομείσαντες 

Tsifss, άγορανομέντος Ι 64 0 , άγορανομέντονν 16ιο, Έυ[ρνν]όμου 6 2 2 , 
Εννομείοι 161 . 24.

Aeol. νόμω Inschr. 859/ιο·37 119Α 24 Die 129Β 55, νόμον 
1 1 2 * 3  119D i8.3i , νόμοις 119Βΐ9 C 7 D 14 Ι 6Ο1 3 .25, εννόμω 113ΐ4 
114η 1 2 1 s2 Ι 6Ο20/2 1 .27 , Ιννόμων 1 7 3 2 1 , εννόμως 157is, οΙ'/Μνο- 
μος 117 5, ωϊν^νομημενα 85δΐ, άγορανόμω 135 2, αγορανομίας 
168δ, νομο&έτΐ'/,ον 1571 2, νομοφυλακίαν Ι 6 8 7 /8, νόμιμον 1739, 
νομίζω 89β 173ΐ7/ΐ8, νόμισμα Alkaios 6 6 , — Εννομον Inschr. 84χβ.

νόος , νοέω, νόημα:
Thess. 'Λγεισίνοος 1 6 4 8 , Αλκίνοος 53, Αντινόειος 7β, 

σνόνοος 1 . 1 2 . 24.74, ίΑσστονόειος 65i3i.i32.i33, ίΑστονόειος 6 8 β, 
Λντόνοος 1676 21β 657ο.ιΐ9, Αντονόειος 21a 65ι2ο.ΐδ9, [-vjoe/ot 
54 5 — έπινοείσονμεν 16 is.

ΑβοΖ. [o/uovjoerrcg Inschr. 8330, εννόως 84ιο, προνόηνται 
85ΐ9, jΟμονόί’α 1012, — wog Theokrit 282, wo? Sappho 70 Al
kaios 78 Theokrit 3 O30, νοέοντα Theokrit 29si, νόημα Sappho 14 
36 Alkaios 77 89.

οδός:
Thess. ποϋόδονν I n  16*6 53is.
Aeol. όδοις Inschr. 94c, εφ-οδον 85g I 6O29, εφ-οδίων 892, 

προσ-όδ[ω] 1 3 8 7 , προβ-όδων 1 2 1 47· 49. r»5 , ττροσ-δ<ϊο[έ£] 8 6 3 , κα#- 
όίω 119Α 22, ar(0d)a? Balbilla Π 6 4 .

ο λ π α ,  δλττ*£ „Kanne“ (zu ελπος'ί):
Thess. όλπα Grlosse, — Aeol. όλπιν Sappho 5 1 3 .

ό π λ ο ν  (zu επω?):
Thess. "Οπλοννος 16δ8, ‘Οπλοννειος os·
Aeol. όπλα Inschr. 119A7, όπλω 173s5.

όρ-, ορος, όρέω> όράω:
Thess. Νικ-όρρας Ι 6 0 1.6 2  (Kosefonn zu Νικ-όρατος).
Aeol. όρημι Sappho 2 n , επόρεις Adesp. 61, ορη Theo

krit 30 22.
όρμος,  δρμαω:

Thess. Πυΰ-όρμας 65x73, εν-ορμος? Glosse.
Aeol. όρμάμενος Inschr. 847, Πάν-ορμος Sappho 6 ,
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όρος  „Berg“ :
Thess. ’Ορέσ-τας 16t>9, *Ορίσ-ταιος se, *Ορεσ-τόδα 8 , Όρεσί- 

τας 2 0 7 /β, *Ορο-βίειος 6δ ΐ 2·ΐ3 (=  δρέσ-βιος, vgl. ορο-δεμνιάόες, 
ορο-τύπος, όρη-πέδιον, όρο-σπί'ζης, ορ-όχ&ειος u. a. m.).

Aeol. όρεοjv Adesp. 60.

ο χ-  (zu έχω):
Thess. ”Λνι-ογος 48b, *Λνν-όχειος 20e.j βδββ, *Λντl-οχος 

48 η 65 β, ίΑντι-όχειος 20ιο 48η 6 5 2 9 , -όχου 6 8  β.
Aeol. Ι]Υ]οχος Inschr. 119A ένοχους] 119Die, πέρροχος

Sappho 92, αίγι-όχιο Alkaios 8δ.

πό&ος  (ζιι ΰεοσομαι):
Thess. ΕνρνϊΓΟ&εια 80.
Aeol. πο&ηΐϋ Sappho 23, πό&ος Sappho 90 Theokrit 2940 30*ι.

π  ο λ -  (zu πέλομαι):
Thess. Λΐ-πολιοννεια  77.
Aeol. μοισο-πό?Λον Sappho 136.

π ό λ ε μ ο ς , π τ ό λ ε μ ο ς :
Thess. 7 1  οΜμος 16ι2, σνμπολ[εμεισάνιεσοί] 6 δι/2, Πολε- 

μαρχίόαιος 122 , Πολεμοζρατειος 48hi, Ένπόλεμος 6δ ιΐ7 , Πολε
μούνε 6 2 6 , Κ)Λ,οπτο)*εμος 1 6 7 2 ,7 3 , Τοί^μαϊος 2οa b ( =  Πτολε
μαίος).

Aeol. πόλεμον Inschr. 119As 129A n, πολέμιο 1δ6β 1δ8», 
πο)^[μάδον.ος] Alkaios 9j, Πολεμωνος Inschr. 173 57, Πτο)*εμαίω 
112ι.2 121ar., Πτολε[μαιοιοι\ 11225/sc.

π ό λ ι ς , πτό λ ι ς :
Thess. πόλις 6 π 16ΐ2 6δ ι, πόλιν 16a. π. 2 ΐ 54ι«, ά/,ρο- 

πολιν Ι 6 2 2 . 45, πόλιος Ι 6 9 .3 9  53δ 54ιι, πόλλιος 63is, πολι 16ιβ 
18 oft 63ί, — πολιταν 7 7 , πολιταουν δ4 ΐ 7 , Πολίταιος Ι 649.55 

6δ ιos, Πολίτας 6 διο-ι, — πολιτεία I 6 1 5 . 1 7 .4 1, πολιτείαν 6 1 5/ι6 

1 6 1 8/ι9 53ο 652 , — πολιτεύματος 16w, ονμπολιτευομένοις 6δι, 
— ιτολιτογραφει&έντυνν 16 2ι, πεπολιτογραψειμένοι 16 41 . 42 
46/<7 , πολιτοψν)χχ/.ες Glosse, — Πολιάδι 11 1 , Σονσίπολις 48h 2 , 
Συνσιπολίειος 16so, Κλεοπολιειοι 182 , Κλεινθ7τό)^ως 18 is, 'Λγει- 
οίτιολις 48a, Τιμαοίπολις 48k, Ματροπολ[ίτα] 54*. Die Form 
π τ ό λ ι ς , umgewandelt in ττόλιςΛ hatsich nur erhalten in ττολιαρ- 
χοι l i t ,  αρχιττολ,ιαρχέντος 1 1 2.

Aeol. Stets n -  (nicht π τ -) im Anlaute liberliefert: πόλις
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Inscbr. 82η  129A33 17330 Alkaios 6 δ , πόλιν Inschr. 8 3 2 9 /so 
8 6 3 2 119An Bio· 29 1 2 0 i3 1 2 8 3  129A u . 52 1ο7ή 173 28 Alkaios 
21 25 Theokrit 2 8 3 . is, δόλιος 834 84ΐ5·25 85π 8 6 c 87 1 119As 
D 21 1 2 1 4 . 4 2  130s 15710 162δ 163s 165.5.13 168J8. 24/25 173J2.46
Balbilla 1754 Alkaios 23 37A , noXi Inschr. 83 2- 5. 7 8· 10- 17· 22· 
2-1 · 26 · 42· 48 119Dso.37 129Α2·9·19, αΥ.ρθπθλΐ 119 A 10 ? πθλεΐ 
8519 119As7 Cs D 7 1 2 1 s 1302 15713 I 6O29 1711 3 · πολϊς 17om. 
Plur. 822, πολίων 8540 160ΐδ, πολίεσσι 82g 89s , — πολίτας 
in verscbiedenen Casibus 8382 84ig 8549 119A7-15 C 10 120is 
1214 3·51 129A 22 I 6 6 7  167A g B 7 , — πολιτεία 85s-38/39 147i8, 
— Πολίαδος 1681 7 ·

π ο ν -  (zu πένομαι):
Thess. Λνσί-πονος 6512 7 , Λνσι-πόνειος ι»5.
Aeol. [φάο-π^ονίας Inschr. 119C 15/16 , πόνον Alkaios 19s, 

πόνων 3 3 4 , Ιξε7εόνασαν Sappho 98 3 , ίξεπόνασε Theokrit 2 9 2 4 .

σ π ο λ -y σ τ ο λ -  (zu στέλλω):
Thess. έπιατοΙΑν 162 . 23, ε7ειστολας 1 6 4 3 - 47-
Aeol. ίξαποστόλα Inscbr. 116 2 , σπολά Oomp. I I I  § 14, 

είοπολον Glosse.
σ τ ρ ο φ -  (zu στρέφω):

These. Σεροφό/.ειος 65 89.
Aeol. μεσοσνροφωνίαι Glosse.

τ ρ ό π ο ς  (zu τρέπω):
Thess. τρθ7εον 7 4 4 .
Aeol [τρ\όπον Inschr. 119B2G, ε7ητρόπης? Theokrit 29ββ, 

α7ΐντρόπεον Glosse.

φ ο ρ-  (zu φέρω):
Thess. αρχιδανχναφορε/σας 121 .
Aeol. Τελέσφ>ορος Inschr. ΙΟΙ2/3 , Σνμ[φ]όρω 8/ι, 7εεριφόρας 

1131 ο, όιαφόραν 119Αι8, ιραφοφορίαις 119Ds5, εστεφ[ανά\φόρη- 
σεν 129Α41/42, νασσοφοριας 168.5, φορήμε&α Alkaios Ι 8 .1 , φο- 
ρέοισι Theokrit 28n, φόρη 29 29, φόρης 30is, φορεΐ? 3082, ζά- 
φορος ζαφορησαι φανόφοροι Glossen.

φρον-  (zu φρεν·):
These. Ευφρόσυνα 18ιο 72a6, [Π]ολυφρόνειος 51», Ειφρό- 

νιος 6 5 2 8 . 1 6 1 . 16 4 , ΕυφρονΙειος 657ο.



Aeol. σαόφρονες Theokrit 28m , ψρονέην 30w, εφρόντισαν 
Inschr. 85*4, ψροντίσδψ Sappho 41.

χόρος  (zu χερ-):
These. Χορριοννειος 65fe9 (Koseform).
Aeol. εχοράγησε Inschr. 1 1 2  n/i* 113s 1157 , χοροστάτας 

121 as 129 A 36, βρχιχορον 168 so, κοραγίαν 17340? Χορείω 115ι.

N ut im t h e s s a l i s c h e n  Dialekte sind belegt:

δορν.- (zu δ έρχομαι): [Α~\ορν.αλίς 1 0 s. 
μ ο ν - (zu μένω): Μόνιμος 16β9, ΠαρμονΙδας 16βι, Παρμονι- 

δαιος 16β6, ΠαρμονΙδειος 48 d, Παρμόνεια 78a,
Viel hanfiger ist IJaofuv- z. B. TlaofuveMag 16ω , Παομενίουν 16δ9.61 

βδΜ, Παρμτνίσκος 16..,o’ci*6i/ej*62*e.vc« ^5 14*ι»ί 3ο a. 8. w. 
ν ό σ τ ο ς  (zu νέομαι): Νόστιμος 65ns. 
σκολ- (zu σκελ-): ΣκοΜΜον 6 8 s. 
φ ον- (zu Ιϊένω): Φερσε-ιρόiforcj? 7ss.

Nur ini ao lisch en  Dialekte sind belegt:

a v .o f -  (kret α/.ενω): Ενα/.όω Inschr. 96 99 100, νπακόω 110. 
α -ο λ λ -  (zu Ft)-  „drangen“): αόλ?^ες Alkaios 37As. 
ά - ο ρ - (zu del ρω): πεδ-αορον Alkaios 100, πεδαοριστης Glosse. 
β ρ ό μ ο ς  (zu βρψω) Alkaios 97.
γόνν  (lat. genu): γόνα Alkaios 3 9 7 , γόννοις Theokrit 30u, 

yowa Glosse.
γόος  und δνόφ ος  (vgl. Ιο-δνεφτ(ς) Glossen. 
δ ο λ ό - π λ ο κ ε  Sappho la , άδόλως Theokrit 29ss, δο)*ομάχα- 

VOV 30 s; 5.
δό ν - ε ι  Sappho 40. — Α ο νά κω  Inschr. 90n .s i. 
δ ο ρ π - :  ζοφο-δορπίδας Alkaios 37 B. 
δοχ-  (zu δέχομαι): απνδόχα Inschr. 173*0. 
δρ o n (zu δρέπω): μαΪΑδρόπηες Sappho 93*. 

o n  ας (zu βρέπω) Alkaios 25.
&όος (zu &εω): βα-ΰόεντι 119A*? Cs/s, β[/^]ο(^ό)ι? 129Asi, 

&όας Theokrit 30j8.
κ ό λ π ο ς  (zu germ, hvelban „wolben“) : ν,όλπωι Alkaios 62, 

βιόκολπον 63.
Κόλωνος  Inschr. 82*o, κολωναν Adesp. 74.
κ ό μ ο ς : /Μ?Μκομοι Sappho 60, χρυσοκόμαι Alkaios 13Bs.
κορε- „sattigen“ (lit. szeriu „futtera“): ν,εκορημενοιςSappho48.
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νόρσα  Alkaios 34s. — νορνφα  Alkaios Ot>. 
νρότος (zu kret: kert): άλί-νροτον Alkaios 32. 
λογχ-  (zu λεγχ-): )Αλογγε Sappho 79. 
μόρος (zu μείρομαι): μόρος Inschr. 9 0 i, μόρωι, μόρονβ.ζ. 

ΐ6. 2ΐ, μόροι 3. 3, μόροις 12. 22, αΐνομόρω Theokrit 30ι. 
όπάζω  (zu επω?): Theokrit 28g.i6.
ο ρ - ,,erheben“ (zu Ιρ-): ορωρ£ Alkaios 71, παρ-ορίννει 99. 
ορκος (zu ί'ρκ-og): ορκω Inschr.833i, πολ^ορκη^ε^τα^ 119Α ι. 
ο ρ /α  „Zom“ (ir. ferg): Sappho 27 72. 
ο-ρόγυια  „Spanne, Klafter“ (zu ορέγω) Sappho 98 1 . 
όχος „Wagen“ (lat. veho): όχημενος Adesp. 51. 
πλόνος  (zu π?Ανω) : δο?.όπλονε Sappho 1 2 , στεφανάπλονεν 73, 

μν&όπ)&νον 125, βι07ελονε Alkaios 5 5 1 , βιοπλόνων Adesp. 53. 
πλόος (πλέω) Theokrit 285. — πό νο ις  Theokrit 28ia. 
πόντος  Adesp. 73. — πό λιο ς  „grau“ Alkaios 42 5 1 1 . 
π  ov S' - (zu πεν&~): πέπον&α Sappho 1 15. 
π ορ- (zu 7Γερ-): ναταπορευεο&αι Inschr. 119 D 22, ποντο- 

πόρψ  Theokrit 3 0 19, — π 6ρω Inschr. 1573.7.
π  ο τ-  (zu πέτομαι): πότψ  Sappho 41, εν^εεποταμένα 68, 

ποτίονται Alkaios 43, ποτημενα Theokrit 293ο·
πότ-α μ ο ς  Alkaios 9.ι. — ρόαι (ρέω) Alkaios 342. 
ρόμβος ,,Larm“: επιρρόμβεισι Sappho 2 η . 
σνόπος (σνεπ-): όι/Ασνοτιοι Inschr. 8812. 14. 
σπονό-  (zu θ7εένδω): άσ7εόνδι Inschr. 1567 15810. 
στορ- „ausbreiten“ (zu στερ-): εστόρψαι Comp. I l l  § 52. 
τόνος  „Ζίηβ“ (τεν-): Inschr. 129A 20 1575. 7. 
τόλμα-τον  Sappho 2 π .
τόνος  (zu τείνω): χειροτονίας Inschr. 119Β 25, χειροτόνησα/* 

Ι 6Ο37 1634, χειροτόνη&εν Ι 6Ο39, —  όξντονον Balbilla 174π· 
τ ό π ο ς  (lit. tbkti „sich ei*strecken“) : Inschr. 85 64/66 94io 

121 so 173 Bi/52.
τρόμος  Sappho 2 η . — φλόγιον  Alkaios 39e. 
φ ό βα ισ ιν  Sappho 78i. 
φόβος  (zu φέβομαι) Alkaios 28, φοβερής 97. 
χάος  (zu γέβω) : τρίγοα Inschr. 1355, ημίχοον 6. 7, βοινο- 

χόεισα Sappho 5 4, βοινοχόησε 5 14 .
όρτα  „Fest“ (zu βερ-?): 7εέδ-ο(ρ)τα Glosse.
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b. Dem Stamme mit o steht ein Stamm mit <*> zur Seite.

( i o f -  (zu βωβ: βώς):
Thess. BoioYAQ 1 Gs i. 7 9.
Aeoh βόος Inschr. 112i7, βοεία 1122ι Ιΐδπ , πεντεβδεια 

Sappho 98».
όο- (zu Λα-):

Thess. δοντες 7ji, όόμεν 1620/21 ·as. 46 53ι2, δο&εΐ 16is, 
δεδόσΰαι 53δ 54η 63$, δεδόσ&ειν 16ιβ, — Θεόδοτος 16δ2.β7, 
Θεοζότειος 16 7 1 , Θιοίότοι 72aio, Θιοίδ\τειος] 72ag, Θεορδότειος 
Γιδββ, Θιορδότ(α)ος 629.

δδμεναι Inschr. 83ir, 8422/23 8542 156s 157β, δίδοται 
122ιο, επεδοντο 156ο, δεδομ[ενας] 1213 2, δεδομε[να]ις 12dΒ 25/26, 
[δε~]δόμεναι 162δ, δεδοσΟαι 120ΐδ 129A29.S2 Ι 0 8 4  1592/3 17324, 
άποδοσιος 119Α22, [#]€ο(Λ>)σ/α£ ? 127ΐδ, Θεοδότειος 1117 .

n o -  „trinken“ (zu mo-):
Thess. Φίλο-πόταϊος 16 C4*
Aeoh ποτηριον Sappho 67 Alkaios 52, πδσιν Alkaios 101, 

σνμποσίας 46, τεοτιμώιερον Theokrit 29si, ζαπότψ  und πομά- 
τεσσι Glossen.

y&or-  (zu X&oj-v, ssk. kaa):
Thess. χ&ονίον 32—41 55, — Aeoh χρόνος Theokrit 28ie*

Nur im thessalischen Dialekte belegt:
β ιο - „1eben“ (zu βιώ-rat): Εν-βίο-τος l ie  16δ9·

Nur im aolischen Dialekte belegt:
β 0 - „nahren“ (zu βω-): ζάβοτον Glosse, βότανα Theokrit 28ι».
γ .ο -τος  „Groll“ (zu γ.ω- „wetzen“): γ.οτεση Balbilla 1767, 

παλιγ-γ.ότων Sappho 72.
ο κ -, o >r— „sehen“ (zu o<y-: ωπ-): οσαα „Augen“ Sappho 29, 

εποσσόμενος „sehend“ Glosse, — onnata  „Augen“ Sappho 2n 
(28s) Comp. I § 18, II § Π, ΙΠ § 8 , δίοτετρον Alkaios 53, Καλλι- 
δηα Sappho 82, — οφ&αλμος „Auge“ Sappho 57 168, ο&ματα 
(=  *ο([#ματα) Glosse.

π ο δ -  (zu 7εωδ~: Nom. mug): δασν-πο[δά] Inschr. 93δ, πόδας 
Sappho 19, 7εοδεσσιν 54, 7ε6δες 981 , ααράζεοδα und χιρροτεδδαν 
Alkaios 37 B. Zweifelhaft ist die iiolische Abkunft des Nomina
tives ηός Adesp. 72.
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χρο- „Farbe“ (zu χρω-): [συ]γχροΐσχ>εις Adesp. 5 6 Β 7, χρόα 
Theokrit 30 s.

e. Ablautsverh&ltnis und Entstehung des o is t noch zu bestimmen.

Id φ ροδί τα:
Thess. τάφ(ρ)[ο]δίται 66, Αφροδισία 18 25. 37.
Aeol. Ιάφροδίτα in versehiedenen Casibus Inschr. 92 s 110 

164a g Sappho l i  9 59 90.
βροτδς:

Thess. βροτός Glosse.
Aeol. ΐΟ^εόμβροτος Inschr. 146 a, άμ-βροσία Sappho 51.

κορών-:
These. Κορούνειος 16 57. δβ· — Aeol. Κορώνει ας Alkaios 9a.

-κοντά  „Zehner“ :
Thess. εξείκοντα 7 25 654, τριάκοντα 1832.
Aeol. όγδοηκοντα Inschr. 119 A 30 138 β, τεσσαράκοντα I6 8 2 7 .

ολ - „verderben“ :
These, όλετο 71a. — Aeol. άττοΙΧνμενοις Alkaios 73.

ομο-  „schworen“ :
Thess. δμόσαντες 1 ^ .
Aeol. όμόσσαντας Inschr. 119 A 10, [ρ]μοσσαντες Bso, ομνυν

Ce/io.

όμός  „gleich, derselbeu:
Thess. ομοιον 7 44, 'Ομο-λουίοι 18u.
Aeol. όμολογήμενα Inschr. 8 3 3 2 /33.35, Όμονοΐα 101», ’Ομο- 

λοΐω 1 2 1 4 4 , ο[μοί] 119Β5ι.
Aber aeol. ύμολογίας Inschr. l&5a]3/u , νμοίως 167Ac, ϋμοι $albilla 

177a, νμοιον Theokrit 292w Comp. I § 14, II § 8, III § 10, ύμαλίκω Theo
krit 30 i0, ίξ ίμάλων Glosse.

o v a - „ntitzen“ :
Thess. ovaiov 64s, ’Ονάσιμος 65ig, "Ονασος \ 07, 'Ονάσειος los. 
Aeol. *Ονασί[μώ] Inschr. 155a, ονασιν Alkaios 46 2 .

ονυ-μα  „Name“:
Thess. ονόματα I 6 2 1 . 48, ’Οννμαρχος 65so.

Aeol. οννμα Inschr. 1665.7.8 167 A*/3. 4/5, ττροσονυμάσδεσ&αι 
1737/8, Ίΐροσονυμασίας π , *Ονυμάης 141, — ονόματος 84ιβ, *Ονο- 
μάνορος 105.
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ο π-ώρα  „H erb st“ (zu όπι- „spat, nach“):

These. Ό  πουρά 4 8  f. — Aeol. οπώρα A lk a io s  61.

πολλός:
These, πολ)Α 16ιβ, πολ(λ)όν 7 0 s .
Aeol. πόλ?χι In sch r. 1 28s Sap ph o 67  8 6  105  A lk a io s 15e  

4 2  T h e o k n t 2 8 i o . i i . i s  3 0 1 1 .22.24,  rc0)JJ.av\ Inschr. 1307/8, πόλλαις 
Sap p h o 4 6 .

πολύς:
These. Πολν-αινείδας 1670.88) Πολύαρος 48 g, Πολνγνουτος 

114 16δ*. 53, Πολυϊδος 1683-84, ΠολννΧεαιος 6 ι*/ΐ3, Πολντλεί- 
τειος 16β2 6 δ ΐ 7 ,  Πολνν.ράτεις 65η », Πολν)Αειος Ι 6 7 5 ,  Πολύνιν.ος 
1661.76, Πολνξενος 16e5. 7i . 7i Ι 8 2 2 . 23, Πολυξεναία 42a, Πολι
ούχος 46, Πο)χστρατος 6 is 208/9 48h i . 3, [ΤΓ]ολνφρόνειος 51s.

Die Namcn Π ο υ λ ν δ ά μ α ς  167β/β0, Π ο ν λ ν ε ν χ τ ο ς  78b sind den 
epischen Formen Πονλνδάμας, πονλνβότειρα nacbgebildet, vgl. Bechtel Ab- 
bandl. d. GGW. Bd. 32, 14. Das ov derselben ist nicht, wie G. Meyer 
Gr. Gr.* § 75 and Brugmann Gr. Gr.2S. 70. 100 vernmten, ein organischer 
Laat, sondern nur ein Aasdrack der durch den Vere-ictas bewirkten 
Debnung (besser „Verscbarfung"). vgl. aeol. πδίνβανάκτιδα Sappho 86.

Aeol. Πο?.νδενζης Inschr. 8 5 i  1277 , Πολνν*ρέων I l l s ,  Πολν- 
άρχω 121a2. so. 5i ,  Πολνπέρχοντος 1 2 9 A 2 3 , πολνδαπάνως 1 5 0 ι ,  
Πο?.ίφρων 1 5 7 ίο, —  πο?.νολβον Sappho 59 , πόλν 112  122, πολν-  
βίδριδι 166 , πόλυν A lk a io s  19* , πολνμόχ&ω T h eok rit 2 8 8 , πολν- 
πάμμων G losse.

Unter dem Vers-ictns ist das o verscharft in π ο λ υ β α ν ά χ η δ α  
Sappho 86.

π ρ ο , π ρ ο ς , πρόσ-ΰε:
Thess. und  Aeol: oft b eleg t, s. »P rapositionen«.

πρδτερος:
These. πρότερο[ν \̂ 5 4 n .
Aeol. πρότερον Inschr. 1 1 9 A a e  D 20. 34 1 2 0 io  121 se 1539 /io 

A lk a ios 4 4 , προτέρω adv. A lk a io s 1 9 1.

σόφος:
Thess. 2οφονν 6 e.
Aeol. σόφος B a lb illa  1 7 5 ίο , σοφίαν Sappho 6 9 * , σόφα 

T h eok rit 2 8 19.

χρόνος:
Thess. χρόνοι 16«o-46, χρόνον 6ba.
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Aeol. χρόνον Inschr. 84s. 14 127s 129Aso B 30/3 1 .5 4  1571 

Sappho 692, χρόνοις Inschr. 8 6 9 .3 7 ,  χρόνων 17322.

Nur im th e ssa lisc h e n  Dialekte sind belegt:

γ.όττνφος: Κοττνφείοι, 272. . 
δ κ - τ ό ς  (zu oq- ,,sehen“?): Πολν-ο/.τος 16?5 46. 
π,οτ ( =  a t t  ττρός): ποτ I 6 3 . 1 1 . 2 3  54 ιβ, ττοτεδέετο 1 6 i 2/i s > 

πο&-όδονν ?4ΐ Ι 646 53ΐ3, τιου-υλ 16ι2, ττο/.γραψαμένοις 6ιβ.
ψ&όνος: Φ&ονείτοι 18ιβ, Φ&ονείτειαΐ5 , *Λ-τ$όνειτος166ο.Β97 

*Λ-τ$ονείτεια 22 262.
φόξος: Φοξϊνος 65is3·

Nur im ao lisch en  Dialekte sind belegt:
Ρρόδον  „Rose“ : Sappho 65 6 8 2 129 Comp. I I  § 1, Π Ι  §23, 

Glosse. Ροδί[ω\ Inschr. 138s. 
ΐοφο-δορπίδαν Alkaios 37 B. 
θρόνος: 7τοΐγ.ιλό&ρονε Sappho l i .
[δ ια -/,]ο νέο ντες  Inschr. 117s. — Υ,όννα  (=· ν.ονία) Glosse. 
κ ό π τω : γχ>πτψ Inschr. 8219 , προκόψομεν  Alkaios 35*. 
Υ .όσμος : ενγχ>σ[μως] Inschr. Ι6Ο14,  Υ.εκόσμψαι Alkaios 151 . 
Κ ρ ο ν ίδ α ς  Alkaios 5s 48A. — Υ .ρό τα φ ο ς  Theokrit 30is· 
λό φ ο ς :  )Μφοι Alkaios 15», λόφον 22. 
μ ο λ ο Ιν ο μ ό λ τ \σ ε  Inschr. 119Α*, προμόλοψ ι  Theokrit 29 40. 
δ -μ ό λ γ ω  Glosse — μ ό λ σ ο ς  Glosse. 
μό νο ς: μόνα Sappho 524 Alkaios 33e. 
μ ό ρ το ς :  'Λγέμορτος  Inschr. 120s 1274, μορτός  und μορτο- 

β ά τψ  Glossen.
μόρφα  Balbilla 176s Sappho 852, ενμορφοτέρα Sappho 76. 
μ ό χ ΰ - ε ν τ ε ς  Alkaios 18δ, πολνμόγβω Theokrit 28β· 
νόσος: νόσοις Theokrit 282ο, νοσήματος 30ι. 
ό ϊς  „Schaf‘: oiV Inschr. 9310 Sappho 95.
ΟΥΛω-λόσιοι Inschr. 119 A so, ογδοηκοντα 119 A so 138e. 
όλβος: ηολνολβον Sappho 5 9 , όλβιε 99. 
όλος  „ganz“: όϊχις Theokrit 294. — οναρ Sappho 87. 
όξνς: όξντονον Balbilla 174η , όξντέρω Alkaios 47. 
ό η τ α ι σ  Sappho 115. — όρ&ως Inschr. 119Cie 160*5* 
όρνις  (germ, am): Inschr. 927 Alkaios 27 84. 
ο ρ π α κ - Sappho 78* 104*. — οχ& αις Alkaios 9 4 . 
όχλος  (germ, agl-): ενόγλης Theokrit 29so. 
cifu „spat“ Adesp. 57, , οιΰι-γόνοις Balbilla 174is·
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7ΐ λ ο ο ς :  di7c)joaig Insclir. 165ίο. — πό τ ν ια  Sappho 1*.
πόντος  Alkaios 26, ποντοπόρψ Theokrit 30i9.
σκόλνμος  Alkaios 39e. — σν.ότος Theokrit 29$.

2. Als Vorschlagssilbe:

Ο - φ ρ ν ς :

These. ’Οηρνάόαιος 481. — Aeol. όφρνων Theokrit 30t.

Nur im a o lisc h e n  Dialekte sind belegt:

ό - ε ί γ η ν  „oflhen“ Inschr. 834s. — ό-νε ίδος  Adesp. 56Αδ.
ό-λ ιγα  Inschr. 1 2 1  h , όλιγω Sappho 2\h Theokrit 2 8 2 5 .
ο-ρόγνια  (zu ό-ρεγω) Sappho 98 1 .
6- (f th).to: ό-(ρε[).λ~]έεω Inschr. 129B 45/46, ό-φελλοισαν 1575, 

ο-φελλην 1657*

3. In Bildungs- und Flexionssilben:

Die nominalen und pronominalen o-Stamrae, seibstandig und 
in der Zusammensetzung.

Die konsonantischen und ά-Stamme nehmen in der Zusammen- 
setzung ein 0  an, z. B. α ν δ ρ ο ttoA/fo-.

Genetiv-Endung -og.
Stiimme auf -o r ,  -/<or, -o v r, -ορ , -τορ.
Neutra auf -og (Stamm -εο).
Thematisclies 0 beim Verbum in der Flexion und Zusammen

setzung, z. B. these. ΠειΟο-λάοι 6 7 , Πειΰό-λας 72a6, Πν&ο- 
κράιεις 65υ3, — aeol. Πν&ο-φάης Inschr. 85δο, 'Λνό-δικος 136β 
1374 144 b, άννο-δρομον Sappho 71, fpaivo-λις 95.

Verbalendung -το (kypr. -τι% z. B. aeol. ενξαεο Inschr. 83^4, 
ίποιτρατο 1 1 2 7 , /,ατεψενδεεο 119Au/ΐό, ενεδείξαεo 1 2 0 ι*, εδν- 
νατο 12U, [εγενετ']ο 129Α ΐ7 , εγεντο Sappho 16, άπψ&ετο 41, 
ίκεκρανο 51*, άγησαιεο Alkaios 14, ελετο 6 8  u. a. m.

Verbalendung -ντο:  these, εγένον&ο 1 6 1 a, — aeol. ελνερώ- 
οανεο Inschr. 84 eo, htoirpavio  85*7, ετεέδοντο 156 s, εξί/Μντο 
Sappho lie , εφνονεο 30, άρράοανεο 5 1 7 , λελάΟονεο 93s, εσεό- 
ααντο Alkaios 37A 3.

Verbalendung **(σ)ο: aeol. εσ-σο Sappho 1*8, ίφαίνεο 34, 
μεγαλυννεο 35, γενοιο 45, αρνυαο 75, αραο 99ι·* άαπάσδ[ε\ο
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Balbilla 175γ, aaaio Adesp. 56 A 7 , πίδοιο  Theokrit 2910 , ερσεο 
Glosse.

Ein Fehler ist Theokrit’s εγένεν 29 ,7.
Imperativendung -ov: aeol. λνσον Sappho I 2 5 , τέλεσον 2 7 , 

ο μ πέτασον 29, αεισον Alkaios 63.
Einzelnes: aeol. χβίσδον Balbilla 176 s, δεν go Sappho 84 Al

kaios 54 B.

Einem 0 der nord-achaischen Dialekte entspricht in den 
uhrigen Dialekten ein anderer Yokal.

1. tonloses or- fur ctv-.

65. Die doriseh-ionisehe Proposition άνά lautete im N o rd - 
A ch a isch en  sowohl vor Konsonanten als vor Yokalen

ov.
Sie ist in dieser Form bei Thessalern und Aolern belegt. Die Booter 

sagten mit alien Dorern άνά.

Thessalische Belege.
Im vorionischen Alphabete όνέΰηκε 8 , im ioniscken Alpha- 

bete δνέ&εΓ/,ε 4a (s. Nachtrage) 12 s 21s 23 b 24 25 27 49, ovi- 
ΰειτ,αν 1 1 1 /2, ονε&είκαεν 674, οναλον ονάλαν 16 2 2 . 45, ova- 
λουμα 5 3 i 2, — vor Konsonanten ονγράψειν I 6 2 1 , ογγράψαντας 
16 4 4 , ονγραφεϊ 53io 54sd, όνγραφέν 7 si, ονγρά[φαν] Ίάομι.

a. Wenn wir auf theeealischcn Steinen άνά finden, so ist dasselbe 
entweder auf den Einfluss der κοινή odor der dorischen Grenznachbaren 
zuriickzufuhron. Die κοινή oflenbart sicb deutlich in άνέ&ηκε  23a und 
ά ν έ ϋ η κ ε ν  312: denn diese Formen miissten im Dialekte όνεΰεικε lauten. 
Die Ineehrift 63 mit ά γ γ ρ ά ψ α ι  „  kann das άν- ebenfalls der κοινή ent- 
lebnt haben: dock besteht daneben die Mogliclikeit, dass es auf dorischen 
Einfluss zuriickgeht, wie die Form Kiag[ioi]9 und der an Stelle des Da
tives gesetatc Lokativ auf -oi. Endlich bleibt nocli άνεΟεΙκαιν  68, aus 
Pharealoe. Dass in dieser Stadt nicht etwa allgemein άν- gesprochen 
wurde, beweist όνεϋείκαεν 67 4.

Die Vermutung ά(ν)εκτ\6\ν  18 darf nicht zum Belege fur άνά ver- 
wendet werden: denn es liegt, wie ich nachtraglich finde, zweifelloe naher, 
in dem von Carapanos gelesenen AIEKT.N das Yerbalnomen ά-(ψ)εκτ[ο]ν 
„untadlig“ zu suchen, vgl. ψεκτά „tadelnswert“ Plato Crat. 416 D, &-ψεκτος 
άνϋρώπών ονδε/ς Theognis 799.

Hoffmann,  dio griechisehen Dialekte. II. 23
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Aeolische Belege.
Als aolisch ist ov bezeugt durch die Grammatiker, die Texte 

der Lyriker und die Inschriften.
1. Grammatiker: Comp. Π Ι § 1 ονω — ανω, δνέλψαι =  

σνελψαι, δνεχωρησεν =  ανεχώρησεν.
Die bei Hesyeb stehenden Glossen όσκάπτω, οστασαν, άσταϋείς, όμά- 

ξασΰαι werden besser den Kypriern zugewiesen.
2 . Lyriker: δνε/^εμασαν Alkaios 32, δνη[τ] 50», δμνάσ&ην 

Theokrit 29*β, δμμιμνασν^μένω 302s. In dem verdorbenen o 
μέ’/Μυν Theokrit 3032 sucht Ahrens ovDaov.

Mit Recbt hat Ahrens &v statt des uberlieferten av hergestellt in 
ά^ιπετασον Sappho 29, 6v τό μεσσον Alkaios 18a, όμμενομεν 41,. Erganzt 
ist \άν\τρέψει Alkaios 25,.

3. Inschriften: im vorionischen Alphabete δνέ$ψΛ aus Nean- 
dreia Inschr. 178i /2; noch dem 4. Jahrh. geliort an δγ/Μρνσσετω 
aus Pordoselena Inschr. 129As7. Die mytilenaische Inschrift 101 
mit δντε[ΰτι]ν.ονΐ£ς β/s ist zwar noch dialektrein, verwendet aber 
bereits A. Alle iibrigen Belege stammen' aus der romischen 
Kaiserzeit: Mytilene δνστα&είσας Sam ml. 232e, — Kuma οιπε&ην 
Inschr. 173β.$4, δνΰέμεναι 53, oV#«'ra39.

G e w o b n l i e h  erecheint in den aolischen Inschriften der Inseln ond 
des Festlandee die Form ava-  und zwar reicben die Belege bis in das 
IV. Jahrh. hinauf. Diesem gehoren an aus Mytilena άναγράψαντας 83 49, 
[ά](ν)αγραφήσεται 8847, aus Eresoe (ά)[νεσ\καψε 119 A4/M άνελοντι 119 A 25, aus 
Pordoselena άνάγραψαι 129A44f^  Βδ,/00, άνάλωμα 129 Bw (neben όγκαρνσ- 
αέτω Inschr. 129 A In das III. Jahrh. und die erste Halite des II. Jahrh. 
fallen: aus Mytilena ανάλωσαν 8 4 άνάλωμα i4t αναγγελίας 85^, άναγορεν- 
Οίωσι r>3, αναγραφή Μ, άνατέ&η Λ|, άνϊνεγχαι Μ. επάνω 90,4 94 4, άνω 94β, 
άνεδωκαν 95A ,, aus Mathymna άνακαρνσσην 112lg/,9, άνακάρνξαι 113,,. 
aus Aigeiros ανέβηκαν 111,, aus Eresos άνάγραψαι 120„/,β, άνανγγελΜτω 
121 aus Kuma άνάγρα[ψαι] 1574/5, άναγράφαςt , άνα&έοιοςβ, [άν]αγινώσκε- 
σΟαι 14, unbestimmter Herkunft άναγγελίας 160,7, άναγγελλοντος l7. ava- 
γράφη άνατέ&η se, άναγ[ο]ρεν&[η) 162,/,, άναγράφεισαι 6, άνατε&έωισι d. Mit 
A sind bereits gesebrieben ανέβηκαν 153 κάν&ήσην e aus Aegae. Die 
iibrigen Belege stammen aus romischer Zeit: άνατέ&ην 165J4, επάνω l0/l|t 
άνελόγησε 171 άνάγραψαι 1735i, άνηκόνχων%%% άν(άδ)α? Balbilla 1764.

Erganzt ist [ά]ναγγε)Λάτω Assos 136,,.
Aus dem Alter und der weiten Verbreitung der Form ava  

diirfen wir wohl den Schluss ziehen, dass schon urns Jahr 300. 
die alte achaische Form ov bei den Aolern tot war und erst in 
spiiter, romischer Zeit kunstlich aufgefrischt wurde. M eister Dia- 
lekte I  50 schreibt ava  mit Recht dem seit Alexander eindrin- 
genden Hellenismus zu. Es ist charakteristisch, dass die beiden
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altesten Inschriften, in denen wir ava finden (no. 83 und 119), 
sich aufBriefe Alexanders beziehen, welcbe von der macedonischen 
Staatskanzlei natiirlich in attischer Sprache abgefasst waren, und 
dass die Inschrift 129 (in welcher άνάγραψαι, ατάλωμα neben 
ογ/.αονσσίτω liegen) einen Mann belobigt, der in intimen Be- 
ziehungen zu Alexander und seinen Nacbfolgern stand.

V  3 /ονω =  area.
Nur aolisch belegt: Comp. Π Ι  § 1 . Hellenistisch sind die 

inschriftlich belegten Foimen επάνω 90u 94 4 16510, ανω 94s.

6 6 . Ob der AVandel von tonlosem av- in or- bei den 
N o rd -A c h a e rn  liber die Proposition ov hinausgriff, wissen wir 
nicht. Nur im ao lischen  Dialekte ist iiberliefert:

ovia  ~  avia: oviaioi Sappho I 3, ονίαις Alkaios 8 8 , ονί
σκον 98.

Darnach ist aucb bei Theokrit 29β όνίαις sta tt dee uberlieferten 
άνίαις zu lesen.

2. tonloses ο μ  fur α μ ,
nur im A o l i s c h e n  zu belegen.

67. Die Belege dieses Lautwandels sind sehr unsicher:
το μ ί α ς  Alkaios 87 (iiberl. το μαις). Inschriftlich ist bei 

Thessalem und Aolern oft ταμίας erhalten, s. oben S. 262.
ομολγω  herrenlose Glosse =  άμολγψ. Hier kann das a 

dem folgenden 0 assimiliert sein.

3. ο λ  fur α λ %
nur im A o l i s c h e n  zu belegen. 68

6 8 . Nur tonloses a l  konnte in ολ verwandelt werden. 
Dock erscheint das 0 durch Ausgleichung auch unter dem 
Hochtone:

χόλαισι  Alkaios I 8 9  ( «  a t t  χαλώσ/): in der themat Flexion 
war 0 tonlos (χολάω), ferner in χολαμ&Ός, χολάσω u. a. m.

ν.α -σπολέω  Sappho 50 81 und [Glosse (~  att. σταλώ9 Futur 
zu octK)xo). Damach auch σπολέΐσα Glosse, στο)*είς Comp. H I  1 
(besser σπο)*είς nach σπαλείς Comp. ΙΠ  14). Die Inschriften 
haben απολ- durch das hellenistische οταλ- ersetzt: άποστάλεντες 
84* 119A j 4 , άποσταλεντα 160*s, οταΜσοιοι 95 B n .

28*
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Alle ubrigen Beispiele fur oA =  a), sind nnsicher: π ό λ ν ν τ ρα  (herren- 
lose Glosse) kann ecbtes o haben; όλόχω  (=  άλόχω) Theokrit 289 steht 
nur in einer jongen wertlosen Handschrift (vgl. oben S. 199): Balbilla 
sagt αλοχος 17δβ 176e. Endlich fuhren Suidas und Photins s. v. *ΟμοΧώϊος

Gotternamens an: mit Recbt aussert Meisttr Dial. I 51 hiergegen seine 
Bedenken (vgl. ίξ  νμάΧ.ων Glosse).

69 . Die einzige Form ist:
γ voφ α λλό ν  Roister*1 Alkaios 34c (=* a t t  γνάφαλλον, ν.νά-

regelrechtem Ablaute zu γν έφ α λ)^ , welches als Υ,νέφαλλον in der 
Bedeutung *τυλη* von den Grammatikern attisch genannt und 
aus dem Aristophanes, dem Komiker Plato und dem Euripides 
belegt wird, vgl. Herodian I I  944, 23 ff. Die urspriinglichen 
Worte γνίφαλλον: γνόφαλλαν konnten mit Anlehnung an γναΊΐτω 
in γνάφαλλον umgestaltet werden.

a. Ein aolisches όννοτος  ist nicht uberliefert: bei Balbilla 174? 
steht δυνατός, ebenao wie in der Inschrift 8δ19/3β. Vgl. auch these. Δΰ- 
νατος 16 M, ΔννατεΙον 65 β.

70. Balbilla schreibt ’λοχον 175is =  a tt  εΐαχον. Ob sie |
eine derartige Form in ihrem Exemplare der Lesbier fend, ist J 
sehr zweifelhaft. Uns wenigstens ist bisher nur klayov iiberliefert: |  
εϊχχχον Inschr. 82is, Αγόντων Alkaios 13A, λαχόην Sappho 9. |

6. ορ- vor Konsonanten statt αρ-, I

71. Obwohl dieser Lautwandel bis jetzt bei den Thessalem |  
nicht zu belegen ist, kann er in seinen Anfangen bis in die nord- J 
ach iiische  Zeit zuriickreichen, da das eine Beispiel πόρνοψ ?'■ 
(=* att. παρνοψ) sich bei A o le rn  und B o o te rn  findet. Das j 
gemeingriechische αρ, welchem aolisches ορ entsprichi
meisten Fallen sicher auf γ  zuriick und war also 
(vor der aolischen Zuriickziehung des Accentes) ton

4 . vo fur va, 
nur fur’s A o l i s c h e  zu belegen.

φαλ)χ>ν). Dass γνάφαλλον aus γνάφαλλον hervorging, ist weniger 
wahrscheinlich als das Gegenteil. Die Form γνόφαλ?*ον steht in

5 . λο  fur λα,
nur fur’s A o l i s c he  zu belegen.
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κόρτερ α, νορ&άκινοι ,
μ ο ρ γ ί α ς , ό ρ π α ξ , ό ρ π η ,
μορνάμενος , "Οριχρα, ”θ ρ π α  
ορπετον  Sappho 40 Theokrit 29βο kann aus αρπετόν ent- 

standen sein: der Stamm ist Sfp-, Kurzform zu serp- in έρπω, 
vgl. unten § 76, S. 363.

π ο ρ ν ο π -  „Heuschrecke“ (att. πάρνοψ): Strabo Χ ΙΠ ; 1 , 64 
p. 613 παρ Αϊολενσι δέ τοΐς εν l4aiq μ εις τις καλείται Πορ- 
νο/νίων, οντω τους πάρνοπας καλονντων Βοιωτών, και &νσία 
σνντεί^ειται Πορνοπίωνι 'Απόλλωνι. Der in der Inschrift 129 A.is 
erwahnte lesbische Ort Πορνοττία  ist, wie Meister Dial. I  49 
sehr ansprechend vermutet, nach einem Heiligtume des 'Απόλλων 
Πορνοπίων benannt.

πτό ρ μο ς  ·= att. πταρμός Comp. Π Ι  § 47. 
τ ε τ ό ρ τ α ι ο ς  Theokrit 302. Dagegen inschriftlich Τετά[ρ- 

ταιον] 1 3 6 3 /a.
In den aolisclien Infinitiven τ έ τορ& α ι , μ έμ ο ρ & α ι ,  εφ&ορ-  

Οαι  (Herodian I I  69, 23 =  I I  246, 22 nach dem Scholion des 
Ven. A zu K  67, vgl. Eustath. 790, 7; Etym. M. 312, 46; Cramer 
Anecd. Par. ΙΠ  79, 4) kann ορ aus αρ entstanden oder, wie in 
homer. εγρήγορϊϊαι, aus den aktiven Formen *;τέτορα, μέμορα 
(ψμορα) εφθορα, εγρηγορα heriibergenommen sein, vgl. die Be- 
merkung zu ark. εφ&ορκώς in Bd. I  172.

Die Glosse δόμορτ ι ς ·  γυνή, von Meister zu δάμαρ gestellt, bleibt 
besser aueecr Spiel.

herrenlose Glossen.

7. ρο fur ρ«.

72. Ehe die Frage nach der Verbreitung und dem Grunde 
dieses Lautwandels aufgeworfen wird, mogen die nicht gerade 
zahlreichen Belege fiir denselben aufgefiihrt werden.

··
a. A o lisch  und B oo tisch  sind 

σ τρ ο τ ό ς  „Heer“.
Aeol. στρότος Comp. I l l  § 1  und Glosse. Von den in- 

schriftlichen Belegen entstammen dem IV. Jah rh .: στρόταγοι 83?, 
στροτάγοις ι*9 στροτ[άγοισι] 129A7/8, dem ΙΠ . und Π . Jahrh.: 
στρόταγοι 84i 137 a, στρόταγον 84io, der romischen Kaiserzeit 
στροτάγων 16δο, στροταγω 169ja 170» 172a, στροταγψαντα 
1713/4.
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Dagegen aus dem IV. Jahrb. στρατειας 129 A,5 (neben στροτάγοισι 7/8), 
aus dem III. and II. Jabrh. ατράταγος 85* 156,-, στρατάγω 15717, στράταγοι 
85®, στρατάγοις 85, 8 157 β 16028, στρατάγιον 15715, Ήροστράτω 1571β. 18, 
Μρασιοτράτω 1583, 2rpara»'os 173^, Σχρατίππω 108. Bei Alkaios 66 1st 
zwar στρατόν uberliefert, aber στρότον zu lesen.

Boot. Im v o rio n isch en  Alphabete aus Theben Πολνσ- 
οτρότα Samml. 685, aus Thespiae Πολνσστροτος 791 ds, Καλλίσ- 
στοοτος 791 eg, aus der U b e rg an g sze it aus Theben Nr/,οστρό- 
r[/og] 700*3, im io n isc h e n  Alphabete aus Lebadea [-or]ροτος 
417β, aus Orchomenos Στρατηγία] 474*?, ΚαλλΙστροτος Καλλι- 
ατρότιος 476j9.so, [^]ινόστρο[τ]ος <7/48, Τιμόσστροτος 485 **, AV 
ν,οστροτος 486*3, εστροτενα&η 476β 483ίο 484ίο 4856 , Ισσνρο- 
τευα&η 486 η /η , aus Hyettos Στροτίνω 5 3 0 9 , aus Kopae .Στρό- 
row' 554η , aus Akraephiae Λνσίβτρο[τος] 571 as, Πολνστρότω 
Σωστρότω at, aus dem bei Akraephiae gelegenen Tempel des 
Apollo Ptoios -οσιονστροΓον Bulletin X IV  8 no. 9g, [Εν^σστρότω 
Bulletin X II I  226 Zeile 4, aus Theben Σωστρότιος 708s.i5? 
Μνασιστρότιοςιι, στροτιώτης 712$· ΐδ, Πεύ^στροτίδας 1137, aus 
dem Kabiren-Heiligtume bei Theben Πολνστρόνω Mittheil. XV 
378 no. 1 4, aus Ohorsia Σωστρότω 7361 , aus Thisba [.Σ]τροπ'α 
753, aus Thespiae Στρατοί 814η, Στρδτωνος Bulletin IX  415 
no. 24η ,  aus Tanagra Νιν.όστροιος 989, Σωστρότα 999, Jauo- 
στροτος 1010, Σροτνλλίς Σροτονί/,α 1045.

Dagegen σ τ ρ α τ ό ς : im Alphabete der C b e r g a n g s z e i t  στραταγίοντος 
aas Orchomenos 470S (abgefasst vor 329 v. Chr.), im i o n i s c h e n  Alpha
bete sind geechriebcn aus Chaeronea Νι[χόστρ]ατος 400 s/4, aus Orchomenos 
Στρα[τώ]νιος 47631/83, Σωσ[τρ]α[τ]ίδαο a4, Μενεστράτω 501 */,, aus Hyettus 
Φιλοστράτω 533β 5474, Σώστρατος 548,,, aus Lerumna Στράτων Bulletin 
XIV 19 if. no. 10 C3, aus Theben Νιχόστρατος ΦιΧοστράτω 5032„ Στράτων 
(kein Thebaner) 713b,, aus Thisba £Αρ]χεστράτa 763. In der Inschrift 814 
mit Στράτ(ονΛ, Αονσιστράτω 9 ist der Dialekt nicht mehr rein. DieNamen 
Στράτων Bull. IX 409 no. 2 1 , Σρατόνιχος Bull. IX 411 no. 2 2 , Στρα- 
τοχΗονς Bull. IX 423 no. 36„ stehen in jungen (A) Inschriften, svelebe 
ganz in der κοινή abgefasst sind.

a. Ira t h e s 8 a l i 8 c h c n  D i a l c k t e  ist bis jetzt nur στρατός in 
zahlreicben Eigennamen uberliefert: aus Phalanna Στρατίπποι 6 β, ΠοΧν- 
στράτοι ιβ, Σονσιστρα[τιππε]/ον S3/24, aus Larissa ‘Ιππόστρατος 16 50, Ίπποστρά- 
τειος M, Στράτονν 6t, Σον στρατός 60# Στ ρότιος β8, Στρατίειος 7Λ, Στρατοννειος 77, 
ΠοΧνστράτειος 208/9, Στράτοννος 27 a, Νικοστράτεια 28 a, ΠοΧνστραχος ΠοΧν- 
στράτειαι 48 h , aus Phayttos Ίπηόστρατ\ος\ 59, aus Pharsalus Καλλίστρατος 
65f0» ΚαΧΧιστράτειος a„ ΣτρατοννειοςΚαΧΧισοτράτεως J39, Στρατόνικος u $, 
Στρατονικειος u l, aus Plierae Άμφιστ(ρ)α[τειας]? 72a 3.
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βροχύς  „kurz“ :
Aeol. βροχέως und βρόσσονος Glossen. Bei Sappho 2γ ist 

das iiberlieferte βροχέως von Fick in βρόχεος „aus der Kekle“ 
geandert.

Boeot. ΒροχχΙω (Gen.) Thebaner in einer zwisehen 312 und 
304 v. Chr. abgefassten Inschrift aus Akraepliiae Bulletin ΧΓΠ 2, 
no. I l l  4. Bereits mit A ist geschrieben Βροχάο aus Chorsia 
Samml. 7 3 7 2 . Endlich fiihrt in der romischen Kaiserzeit eine 
Frau aus der Bootarchen-Familie Ουλπιος den Beinamen Βρο- 
χίλλα CIG. 1613ο, wahrend zur selben Zeit mehrere Manner 
dieser Familie Ονλπως Βραχας keissen: CIG. 1613a I 6 2 6 3 /4. 
10/1 1 » — Βρόχγιος, Βροχας und Βροχίλλα sind Koseformen zu 
Namen mit Βραχύ-,

Dagegen Βραχονλλεις Samml. 53318 (aue den Jahren 223—197 v. Chr.), 
Βραχας (vgl. die obigen Belege). Auf die von Polyb. 17,1. 18,26 u. s. w., 
Plut. Tit. 6 iiberlieferte Namensform Βραχύλλης (Bootarch) ist selbstver- 
standlich nichts zu geben.

Im T h e e s a l i s c h e n  ist das Adjektiv bis jetzt nicht belegt.

b. Nur T h e ssa lisc h  und B ootisch  ist 
ερο-τός  „geliebt“.

These. 3ΕροτονΜας aus Matropolis 6220.
Dagegen Έ ρ α ...  6222· Der Νιχήρατος 65,8 war kein Thessaler.
Boot. Im vorionischen Alphabete *Εροτίω[ν~\ Vaseninschrift 

aus dem Kabirenheiligtume bei Theben Mittlieil. XV 404 no. 48, 
im ionisehen Alphabete aus Orchomenos 3Εροτίωνος Samml. 494 10 , 
aus Koroneia 3Εροτνίς 606, aus Theben >Εροτίων 7 0 6 4 /5, aus 
Plataa 'Εροτ[ίωνος] 864&. Diese Namen mit 'Εροτι- konnen aller- 
dings, wie oben S. 258 Anm. a erwahnt wurde, auch von εροτις 
„Fest“ abgeleitet sein.

Dagegen im vorionischen Alphabete aus Tanagra Έράτων Samml. 914 
III 7* im ionisehen Alphabete aus Lebadea Έράτωνος Mittheil. X 217 Z. 1 
(3. Jahrh.) aus dem Kabirenheiligtume bei Theben Ερατώ Mittheil. XV 
379 ff. no. 2 2r> (etwa um 200 v. Chr.).

Im Aolischen ist bisher nur ερατος iiberliefert, die Belege 
oben auf S. 258.

c. Nur a o lisc h  sind: 
ΰροσεως  Comp. I l l  § 1 .

Im T h e e s a l i s c h e n  und B o o t i s c h e n  ist bisher nur Θρααν belegt: 
these, Θρασύλαος 6,*, Θραονμείδεις 1609, [Θρ]ασνας 6210, — hOot, alles Namen 
im ionisehen Alphabete: aus Lebadea Θρασωνίω Samml. 414 4, aus Oreho-
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monos θραονλαος 4768, Θρασώνιος „ , aus Hyettos Θραοονλαιδαο 5295 
537 j, θραοον)Λω 536 8 542 8 543 4, Θοασονλλω 529 4 538 7 551 s (mit v), 
θράαων[ος] 5298, aus Kopa Θράσων 554 so, aus Akraephiae θρασώνδας 571 aJ9, 
aus Leuktra θραανμάχιος 855,, Θρασνμαχον 2, aus Tanagra Θρασε.. 934 II7, 

I13; der Name Θάροων (Orchomenos 501,, Hyettos 530 4.5 
532s 536s 538e 540a 5434/5 5478 551 e) iet dorisiert aus dem alten aoli- 
schen θέρσων. Einen Compromise zwischen Θερσο- und θρασύ- bildet 
Θαρσονμαχος aus Tanagra 981.

σ τ ρ ο φ ώ , στρόφω  (Glosse) kann entweder der Konjunktiv 
des Aoristes εστροφον =  εστραφον, oder der Indikativ eines von 
diesem Aoriste abgeleiteten Prasens στρόφω («= dor. στραφώ) 
sein. An den Konjunktiv des passiven Aoristes (στροφέω) ist 
nicht zu denken.

i n ι τ  ρ ο π ή ς  Theokrit 2935 ist nach Meister Dial. I  49 und 
G. Meyer Gr. Gramm. 2 § 27 der Konjunktiv Aor. Act. =  im -  
τράπΐ]ξ. Beide haben iibersehen, dass es auch der Konjunktiv 
(oder Indikativ) Praesentis von dem zu επιτρέπω  gehorenden 
Intensivum έηιτροπέω  =  aeol. επιτρόπημι sein kann.

γ.ρονέο ισι  Inschr. 89s lasst sich als /^ονέοισι =  att. ν.ρα- 
νονσι, Futur zu Υφαίνω, deuten.

γ ρ ό π τ α  ( =  γραπτά) Balbilla 175*0* γ ρ ό π π α τ a 1 7 4 1 4 - 
Die letztere Form ist jedenfalls von der Balbilla frei erfunden, 
vgl. Joh. Schmidt Pluralbildungen 409: die thessalischen, aolischen 
und bootischen Inschriften bieten zablreiche Belege fiir γράμμα, 
γραμ ματίζω, γραμματείς u. s. w.

In ά ν ό ρ ο - Υ . ά ς  (Glosse) ist das 0  vielleicht alter als das a  

in ά ν δ ρ α -Υ ,ά ς  (Assimilation?).

Was ist nun aus diesem geringen Materiale zu folgera?
1. In fast alien angefiihrten Worten ist das attische ρα, 

welches bei Thessalern, Aolera und Bootera durch qo vertreten 
wird, aus ton en dem  χ entstanden: στρατός =  stxtds zu ster·, 
βραχύς aus gxghus zu lat. brevis aus *grehvis, ΰρασύς zu ssk. 
(ΙΙιχδ- u. s. w.

2. Hiermit hiingt es eng zusammen, dass der Accent ur- 
spriinglicli niclit auf dem ρα ruhte: στρατός, βραγνς, ϊϊρασνς, 
ίρατος, γραπτός, auch Υ.ρονέοισι. Allerdings tragen στρόφω und 
τράπω  den Ton auf der Stammsilbe. Doch ist in den am hiiuHg- 
sten gebrauchten Formen des Aoristes das ρα ebenfalls tonlos: 
ετραπον, Inf. τρα πψ , Part, τραπιίν, und von diesen aus kann 
qo ( =  ρα) auf die anderen iibertragen sein. Dem Wandel in ρό



361

ist also ein u rsp riin g lich  to n lo se s  ρα unterlegen: ein hocli- 
toniges ρα blieb unverandert, wie z. B. in γράφω, γράψαι, γράμμα 
und den zahlreichen Eigennamen auf -κράτη ς.

3. Die Tonlosigkeit ist aber vielleicht nur die Bedingung,
nicht der Grund gewesen, weshalb ρα in ρο uberging. Zwisehen 
γράμμα, -κράτης und στρατός, βραχύς, ΰρασνς, ερατός, γρατττός 
besteht nocb ein zweiter Unterschied: in den letzteren Worten 
folgt auf das ρα in der nachsten Silbe ein dunkler Vokal, o oder v. 
Nun hat Jolt. Schmicli KZ. X X X II 370—390, wie es scheint, 
mit Gliick den Nachweis gefiihrt, dass ein u n b e to n te s  a einem 
folgenden o oder v teils bereits urgriechisch teils erst in den Dia- 
lekten (z. B. όεκοτος) zu o a s s im ilie r t  ist. Dieser Assimilation 
konnen aucli die Worte στροτός εροτός γροπτός βροχνς ΰροσνς, 
welche J. Schmidt nicht erwahnt, ihr Dasein verdanken. Die 
Aoriststamme τρθ7ζ- und στροφ- konnen in IVροπον, ίτροπόμάν, 
ίτροπόμε&α, τροπών, τροπόμενος u. s. w. entstanden und von liier 
aus auf die anderen Modi iibertragen sein. Ebenso hat sicli 
ΰροσέως im Vokale nacli ΰροσύς, βροχέως βρόσσων nacli βροχνς, 
γροτετά nach γρθ7ετός, γροπτώ u. s. Λν. gerichtet. Der Regel 
scheint nur ν^ονέοισι zu widemprechen, wenn dieses wirklich dem 
attischen ν,ρανονσι gleichzusetzen ist: doch wurde vielleicht das 
tonlose a dieser Form iiberhaupt nicht dem ρ, sondern dem fol
genden v zu Liebe in o verwandelt, s. oben § 6 6 .

4. So bleibt endlich noch zu bestimmen, ob der AVandel
von ρο in ρα b e re i ts  n o rd -a c h a isc h  war. Nach den Aus- 
fiihrungen auf S. 249, no. 3 sind wir berechtigt, στροτός und 
βροχνς den Nord-Achaern zuzuweisen, weil diese beiden Woile 
im Aolischen und Bootischen belegt sind, und da thess. εροτός 
und aeol. γροπτός, Όροσνς ganz gleiche Bildungen dai'stellen, so 
lassen aucli sie sicli fiir die Nord-Achiier in Anspruch nehmen
(vgl. S. 250, no. 4a). Dieser ausserliche Schluss erlialt nun da-
durcli noch eine innere Begriindung, dass eine Entstehung von 
στροτός, βροχνς, ϋροσνς, γροπτός im sp lite ren  Sonderleben des 
Aolischen mit einer wichtigen Eigentiimlichkeit dieses Dialektes 
unvereinbar ist. Wir salien, dass nur ein umpriinglicli tonloses ρα 
in ρο verwandelt worden ist: die Tonlosigkeit des ρα war zum 
mindesten die Vorbedingung dieses Lautwandels. Die Aoler 
zogen aber schon in friiher Zeit den Accent vom AVortende 
zuiiick, sie betonten also σΓρότοί;, βροχνς u. s. w .: der Wandel 
vor ρα in ρο muss also alter als die iiolische Barytonis sein, er
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fallt entweder in die a lte s te  aolische Periode oder eben bereits
in n o rd -a c h a isc h e  Zeit.

#·
Dass im Aolischen und Bootischen neben στρότος rorwiegend 

auf jiingeren Inschriften στρατός auftritt. erklart sich. wie bereits 
Meirter Dial. I  48 richtig bemerkt. aus dem Einflusse des Helle- 
nismus. Dagegen erscheint es befremdlich. dass bisher im Thessa- 
liscben kein στροτός, im Thessalischen und Bootischen kein d-ροσίς 
nachzuweisen ist Das bootische ΰρασι - kann zu den dorischen 
Elementen des Dialektes gehoren. Das thessalische στρατός und 
ΰρασνς kennen wir bisher nur aus Eigennamen, und gerade diesen 
scheint man am friihesten das dialektische Gewand abgestreift zu 
haben. Freilich bleibt es auch moglich, dass die Verdumpfung 
des ρα in nord-achaischer Zeit zwar begonnen, aber noch nicht 
zu einem deutlichen ρο gefiihrt hatte, und dass die Thessaler 
hier stehen blieben, wahrend Aoler und Booter weiter gingen. 
Hoffentlich verbreiten neue Funde aus alter Zeit mehr Licht 
liber diesen Punkt.

8. o fur a aus Nasalis sonans v.0

73. Dem dorischen a setzen Ionier und A eo le r ein o 
entgegen in den Zalilworten

ε ίκ ο σ ι  Inschr. 83ji Balbilla 177e (dor. Fer/jau).
ε ΐ κ ό σ τω  Balbilla 1777 .
-κ όσ ιο ι  (dor. -κάηοι): όιακοσίοις Inschr. 119Αιο Ββ/9, τρι- 

β ακοσίαις 8424 , τς£ιακ]οσίοις 129Β47/4β> όκτω/.όσιοι 119A so.
Die Booter gehen mit den Dorern. thessalische Belege fehlen 

ganz. So darf denn vor der Hand nur είκοσι  den N ord - 
A ch a e rn  zugewiesen werden, weil είκοσι auch siid-achaisch war 
(ark. είκοσι Inschr. 29j, vgl. Dial. I  171, § 52). Dagegen lasst 
das arkadische τριακόσιοι Inschr. 292o/2i 30s es vorlaufig zweifel- 
haft erscheinen, ob -κόσιοι dem nord-achaischen Dialekte an- 
gehorte. 74

74. Wahrscheinlich lautete das dorisch-ionische Zahlwort 
ϋνχιτος bei den Nord-Achaern

όέκοτος .
In dieser Fonn fand es Balbilla in ihrem Exemplare der 

Sappho: sie sclirieb deshalb δεκότοι 1 7 7 Bei den Thessalern 
ist das Zahlwort nocli nicht belegt, dagegen bei den siid-achaischen
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Arkadem: δεχόταν Inschr. 6 2  (Dial. I  171, § 52). Es scheint 
also Gemeingut der Nord- und Siid-Achaer gewesen zu sein.

Die jnngen, aus der romiscben Kaiserzeit stammenden Inschriften 
173 rA mit δεκάτα und Saraml. 282 4 mit δέκατον beweisen nicbts fiir ein 
aoliscbes δέκατος.

Nach Joh. Schmidt KZ. X X X II 371 ist das 0 in δέν.οτος 
aus tonlosem a durcli Assimilation an den folgenden o-Laut ent- 
standen. Diese Erklarung ist sehr ansprechend. Freilich mochte 
ich, wenn nicht als Grand, so doch als Bedingung des Laut- 
wandels die schon Dial. I  171 von mir hervorgehobene Tatsache 
hinstellen, dass die tonlose Nasalis sonans hinter κ steht.

9. 0  fiir urspriingliches a  vor r.

75. Aus Balbilla’s οί'οισα  ,.horend“ 176io diirfen wohl 
keine weit gehenden Schliisse gezogen werden: bei Sappho ist 
άΐοισα le, bei Alkaios enaiov (Impft.) 451 iiberliefert.

1 0 . o fiir ε.

76. Von dem attischen Ιρττετδν ist seiner Entstehung nach 
vollig verschieden das a o lisc h e

ό ρ η ε τ ο ν  Sappho 40 Theokrit 29 13 .
Das aolische όρπ- stellt den im Verbal-Adjectiv geforderten 

schwachen Stamm srp- dar (zu ερττ- =  serp-): es kann nach 
§ 71 aus άρτε-  entstanden sein. Dagegen ist das attische ερττε- 
τόν, wenn es nicht etwa der Volksetymologie seine Existenz ver- 
dankt, entweder den vom starken Stamme abgeleiteten Verbal- 
nominibus, wie δερχετός εμετός άριδείχετος, ebenblirtig oder 
durcli Assimilation des tonlosen a an das folgende ε aus *αρτεετόν 
hervorgegangen, vgh Joh. Schmidt KZ. X X X II 365 (att. ion. 
ίτερορ, ερετι) aus ατερος, αρετή u. a. m.).

1 1 . 0  fur v.

77. Dem attischen τερντανις mit seinen Ableitungen ent- 
spricht im A o lisch en

τεροτανις.
Belege: aus dem Anfang des IV. Jahrh. ττρόταης Inschr. 

82i9, aus dem Ende des IV. Jahr. προτανις Inschr. 119 0 ao, 
ττροτάνιος 83so, τεροτανίψιοι] 129A38/88, aus dem III. und II.
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Jahrh. προτάνιος Inschr. 90*.4.e.n.is.is.i7.i9 91 1 2 7 προ- 
τανψον 120m  121*7.

Die hellenistischc Form π ρ ν τ α ν ι ς  kommt erst gegen Ende des III. 
Jahrh. auf: πρντάνιος Inschr. 112a 14714. 1β 156,8/19 15718 πρύτανιν
157 4 171 πρύτανεις 85 4β, πρντανψον 851δ. 47. ^  1227 1361δ, πρντανήω 8δ12, 
πρντ\α]ι*εΙωι 8ο^(Λ, πρντανενσας 120,.2, πρυτανείας 1663> πρντανηΐαν 17114, 
πρν[ταν- 16614.

Ob πρότανις nord-achaisch war, ist vorlaufig nicht zu be- 
stimmen, da das Wort bis jetzt weder in thessalischen noch in 
bootischen Inschriften vorkommt. Uber das Verhaltnis von π  ρό
ταν ic zu πρίπανις gehen die Ansichten sehr weit aus einander: 
Prclhritz Etym. 265 geht von πρό-τανις (zu τείνω, ssk. pra-tan) 
aus, — Meister Dial. I  52 aussert die Vermutung, dass vielleicht 
πρντανις die urgriechische Form darstelle und πρότανις mit Volks- 
etymologie an προ angelehnt sei, — G. Meyer Gr. G r.2 § 30 sieht in 
πρν- und vielleicht auch in aeol. προ- ( =  ργ-) eine schwache 
Form der Praeposition προ, — Brngmann Gr. G r.2 S. 135 § 101,1  

fiihrt πρντανις auf pr-u-tanis, πρότανις auf pf-uo-tanis zuriick: 
das beste ist es also, vor der Hand sicli mit einem »non liquet« 
zu begniigen.

12. Urspriingliches o statt ω.
78. Im dem aolischen όμμ ος „Schulter“, welches zweifellos 

nord-achaisch war, ist das o urspriinglich, vgl. ssk. drhsas, got. 
amsa, lat. mnerus (Stamm omso-). Beleg: ε π - ο μ μ α δ ί α ι ς  
Theokrit 29 29. 79 *

79. Ebenso scheint in dem aolischen ο τ έ λ λ α , welches im 
Comp. I l l  18 wegen des 0  und im Comp. I l l  19 wegen des ελλ 
angefuhrt wird, das 0 von Anfang an kurz gewesen zu sein.

Die Nachricht der Grammatiker (Comp. Π Ι 18), dass die 
Aoler ορα statt ώρα gesagt hatten, beruht auf einem Irrtume. 
Metrisch fest ist ώρα Sappho 52, οπώρας Alkaios 61, ώράων 
Balbilla 174g, ώρας 177.i, ferner ist tiberliefert ώρα Alkaios 39a 
Theokrit 30 u . Das Uberlieferte ορααι Sappho 73 wird durcli 
das Metrum nicht geschiitzt. Solltcn die Grammatiker ώρα und 
ώρα „Sorge“ verwechselt haben? Ein ορα  „Umsicht, Hut, Sorge“ 
hat neben ώρα bestanden: es entspricht genau dem ahd. alts. 
team „Acht, Obhut“ und liegt dem Yerbum όράω zu Grunde.

Bei Alkaios 155 let das uberlieferte Φόρραχες  in ϋώρραχες (oder 
ϋώ ράχες) zu andern, da das ω (wie in ώρα „Zeit“) urspriinglich langwar.
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13. o statt ω vor /.

80· Statt des gewohnlichen Ausganges -ώιος erscheint 
- όιος  in folgenden Nominibus:

Thess. K €qό [ο]/ ov 12ι, Κ ε ρ δ ο ΐ ο ι  I 6 2 2 . 44. Nicht ganz 
sicher ist der Monatsname ‘Υττε(ρ)ο[ίον] 635-

Aeol. Ό μ ο λ ο ΐ ω  Inschr. 12144.
Boot. π α τ ρ ο ϊ ο ς , ηρο7ος nach dem Etym. Magn. 224,35if.

Man pflegt in diesen Fallen eine Verkiirzung des ω zu 0 

anzunebmen (vgl. Blass Ausspr. 3 44, Prelhritz de dial. Thess. 19), 
und tatsachlich lasst sich der aolische Monatsname *0 μ ο λ δ ϊο ς  
(wenn die Lesung sicher steht!) nur aus der Form Όμολώϊος ab- 
leiten, welche bei Thessalem und Bootem belegt ist (thess. fΟμο- 
λονΐοι 18is =  att. ‘Ομολωΐον, boot. ‘Ομολωΐω Samml. 3831 3891 

3971 4011 488169 9471 9512) und deskalb zweifellos nord- 
achaisch war.

Dagegen ist es unwalirscheinlich, dass thess. Κερδοϊος  
und boot, π α τ ρ ο ΐ ο ς , ηροιος  aus volleren Formen auf -ώϊος 
lautlich entstanden sind: dem widersprechen die thessalischen 
Formen aBovot 742/43 (=  att. α&ωϊοή, τζατρονίαν 65 4 (=  att. 
n ατρωΐαν), ζονϊον η ζονον Glosse, und die oft bezeugten bootischen 
Namen ‘Ομολώϊος, Πνώίος. Wahrscheinlich verhalten sicli κερ- 
δόΐος πατροιος ηροιος zu γ,ερδώϊος Ίΐατρώϊος ηρώϊος nicht anders 
als att. γε)*όΐος zu γελώϊος B 215, ηοϊος zu ηωϊος (ηψος): die 
ersteren sind von den schwachen Stammen auf -ou, -0/  (wie sie 
in αίδόος, ήόος, Σαπφόος u. s. w. auftreten), die letzteren von den 
starken Stammen auf -ωσ, -ωχ (Nom. αΙδώς, ηως, νχρδώ, Σαπφώ, 
u. s. w.) abgeleitet.

Irrtumlicb babe icb fruber (de mixt. Gr. ling. dial. 29 f.) dae tbessa- 
liscbe Κερδοϊος zu το κέρδος geetellt. Ee gelit vielmehr auf das Femininum 
ή κερδώ (Stamm κερδωχ-: κερδοχ-) „die Verecblagenbeit, Klugbeit" zuruck, 
welches von Arietoph. Equites 1068 (Blaydes) in der konkreten Bedeutung 
„Fucbs" gebraucbt wird.5 81

81 . Wie in Όμολο'/'ω scheint aucli in dem iiolischen Namen 
’Ηροΐδα  Inschr. 144g das o aus ω verkiirzt zu sein: denn seine 
nord-achaiscke Form war 'Ηρώίδας, vgl. thess. Ειρουΐδας 65 mo. ion, 
Ειρονίδαιος 16sc.87, — <*eol. [Ήρ^ωΐδας Inschr. I l ia ,  Ήρωΐδα 
119As7, Ήρωΐδαν Samml. 262, — boot. Εϊρω$]δας Samml. 503 8. 
Ebenso ist der oft belegte bootische Name Όμολώϊχος zweimal
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zu Ό μ ο / .ό ϊχ ο ς  gekiirzt: Samuil. 392», Bull. IX  419 no. 27*. 
(in derselben Inschrift 'ΟμοίΛοίγος u,. 2<).

Theokrit’s Formen ζο ΐα  296 (=  ζωΐα}, ζ ό η ς ( =  ζώης) eind weder 
nord-achaisch noch echt-aolisch gewesen.

Dae Kahere fiber den Konjunktiv Aor. τ έκο ιαι  155a ,7 (s. Nacbtragej 
etatt τέκωισι bei den >Diphthongen«.

14. Auslautendes -op statt -ων.

82 . Die 3. Person Plur. des Imperatives fiihrt bei den 
Aolem im Aktiv die Endung - ντον , im Medium -σ&ον:

οτεΐχοντον Inschr. 83c, νχιιάγρενιον ι&, ψέροντον 33, [-*'}τον 
und -oi'rore.aa, ε[πίμελ]ήΰενεον 8 8 4 5/40, yJthevtov 1 2 0 is/ii. 

επιμέί,εσ&ον Inschr. 8 8 *3 .
Weshalb hier 0  aus oj gekiirzt sein sollte, ist schwer zu be- 

greifen. Desbalb hat man andere Wege der Erklarung ein- 
geschlagen, welche aber bis jetzt zu einem Ziele nicht gefiihrt 
haben. Thurneysen KZ. X X V II 175 trennt φερόνεων von

ερονε-ον und lasst die letztere Form mit der Partikel -om ge- 
bildet sein, welche auch in όεϊ'ξ-ον auftritt Nach Prellwitz de 
dial. Thess. 56 Anm. haben die Aoler die urspriinglichen Dual- 
formen φέρειον und (f t ρεσΰον, die erstere mit pluralischer Um- 
formung in ψέροντον, als Plurale gebraucht. Wenn Brugmann 
Griech. Gramm.* 173 es fur mogUch halt, dass die urspriing
lichen Forraen 1ρερόνεωοαν, φερέοχϊωοαν nach dem Verhaltnisse 
tyvov: εγνωσαν in ψέροντον, ψέρεσΰον umgebildet wurden, so wird 
er zunachst das Bindeglied zwischen der 3. Pers. Plur. Impera
tive Praesentis und der 3. Pers. Plur. Indikativi des Aoristes der 
ω-Stamme aufzeigen und zweitens den Nachweis iuhren miissen, 
dass die Endungen -ντωααν, -σ&ωσαν iiberhaupt alt-aolisch ge
wesen eind.

15. o statt ion. ου.

83. Die sogenannte „Ersatzdehnung“ fiir den Ausfall eines 
Spiranten neben einer Liquida war den Nord-Achaem fremd, 
vgl. § 33. Ein 0  blieb also kurz in

Τίόρβα: κόρρα:  κόρα 
(ion. χούρη).

Thess. κόρα 4 9 32, ΚόρΡαι 81.
Hellenietiech ist Αωσχονρίόαιος 18#0.
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Aeol. γ,όραι Sappho 62 65, κόρα Alkaios 14. Zweifelhaft 
sind Κό[β](ρ)ας Inschr. 1537/8, κο[ρρα]έ£ 1666.

Ein Schnitzer ist Balbilla’s κουρώίαν 176s.

β ό λ λ α , β ό λ λ ο μ α ι ,  β ο λ λ ε υ ω :
(bisher nur im Aolischen belegt)

βόλλα  =  att. βουλή in verschiedenen Casibus Inschr. 8338 
84n /12 851 8 6 5  95 A 1 1111 1205 130n 13?3 156ι I 6O30 165s 
I 6 8 1  169a 1711 1 7 3 2 5 , Ιάρισεοβόλίας 166ι.

βολλαϊος: βολλαίω 1522/3, βολλαίαζ, βολλόοις 166$. 9 

167 Α 5/ο·
άβόλω,  aus άβολλω =  att. άβουλου, ist eine ansprechende 

Vermutung Fick's bei Alkaios 37 A (iiberl. άχόλω).
βολλεύω: βολλευέτω Inschr. 83$4, ηροεβόλλευσε 85i 119Dj, 

βολί^ευτγγρίω Ιβδίά.
β ά λ λ ο μ α ι : ίβολλόμαν Theokrit 28 1 5 .

Falscb iiberliefert ist βούλεται Theokrit 303o.
a. Der Einfluss dee Heilenismus macht sich schoii im IV.;Jahrh. 

bemerkbar in βουλεύσασΰαι Inschr. 119Da0. Romiscli ist βουλαρχίαν 168,.
b. Im Thes8ali8chen ist der Stamm βολλ- bisher nicht nachzuweisen. 

Die Eigennamen sind alle mit dem hellenistischen -βονλος gebildet: Αυτό
βουλος 1673, Αυτοβούλειος 6510, , Αοτοβουλείας 72b 3, Εϋβουλος 19 a n , Βου- 
λιούνειος 16β0· β„/β1.

β ό λ α μ ο ς  =  ion. ουλαμός, aeol. Glosse. 
όρρανος  =  ion. ουρανός:

όράνω Sappho 64. Bei Alkaios 34 1 Sappho 37 fordert das 
Metrum όράνω (iiberl. ωρανώ). Das uberlieferte ωράνω Sappho 
I n  Alkaios 17 ist in όρράνω zn iindern. 84 85

84. Die auslautende Gruppe -ονς,  welche im Ionischen 
zu -ους wurde, Avar in nord-achaischer Zeit noch unvenindert. 
Nach der Trennung des noi'd-achaischen Stammes iiel der Nasal 
bei den T h essa le rn  ohne Ersatzdehnung aus (vgl. oben § 3 4 ):

τός 168.11.12.20.24.41.46 17o 18 oft, αυτός lG.ia, ετέρος 16ιβ, 
άξιος 16ΐ3, ταγός I 6 3 . 1 1 . 24. 4 1, 7εολέμος 1 6 γινόμενός 18 oft.

Die drei letzten Zeilen der Inschrift 18 sind stark von der κοινή 
beeinfiusst γινομένους 48).

Im Aolischen ging -ονς in -οις iiber, das Nahere bei den 
»Diphthongen«.

··
85. Schon sehr frtth biisste bei den Aolern der Diphthong
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οι τογ einem Vokale sein i ein: die Belege weiter unten beim 
»Zusammentreffcn eines Diphthongen mit einem Vokale«.

A n m e rk .  Frerodworte mit o sind: these, Ααζό 18 Κόΐνχος 19a ,a 
63 β, ΠοτιΟΙιος 63 Πακτομήΐος 638, — aeol, . . οβογιώναν Inschr. 128 v  
Πολλίωνα 165,, Πο/ιπήΐος 1β, ~Ορφιος 17.

Diejenigen Falle, in denen ein gemeingriechisches o von den Nord- 
Achaern in v verwandelt ist, sind nnten bei v besprochen.

6

86· Ein urgriechisches to erlitt vor der Spalhmg des 
nord-achaischen Stammes keinerlei Veranderungen.

Unverandert erhalten ist es im ao lisch en  (und bootischen) 
Dialekte.

87 . In den th e s s a l is c h e n  Inschriften ionischen Alpha- 
betes ist ω durch ov vertreten. Wann dieser Lautwandel be- 
gonnen hat, wissen wir nicht: wahrscheinlich fiel er zeitlich mit 
dem Wandel von η in ει zusaramen (s. § 43). Die vorionischen 
Inschriften geben den langen o-Laut noch durch 0  wieder:
ΤΟΝ «= των 5 s ΕΠΑ>0> =  ί~ιαρω(γ)[ός] 13
ΤΟ Ι = τωι 5 11 AAFO/V <= ζίάΡων 66

CASCTON = . βασστών 5 s . . .  OSA =  [γο]ώοα 71s
Ε*ΟΝ  = εχων 5 7/β A/VOROS —  άΐ'ώρως 71 »
ΤΤΕΟΟΛ^Εοί = Πει&ώνειος 13 s ON *»  ά'ν 71s
ARIiTEVOA' — αριστενων 13s 70s PARITO — παρίτω  7 1 4

AAPISAEON — Λαρισαηων Samml. 360.
Nur der Name KAMoVN ==» Κάμουν 81 ist bereits mit ov ge- 

schrieben.
Die thessalische Aussprache des ω als ov war bereits von 

den Alten beobachtet: Plato Cratylus 405 C ’Λπλονν γάρ φασι 
7 tάννες Θεττα)*όι τούτον τον &εόν (scl. Απόλλωνα). Stephan. 
Byz. s. ν. ’ΐΰώμη . .  ναλεϊται δε 6  τόπος Θετταλιν.ης Θονμαιον 
αποβολή τον ι υμι τροπβ του ω εις την ου δίφθογγον.

Λ
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Fiir Meistn’s Ansicht (Dial. I  297), dass der Laut ov noch 
nach der Aufnahme des ionischen Alphabetes durch einfaches Ω 
wiedergegeben sei, lasst sieh hochstens die der Ubergangszeit an- 
gehorende Inscbrift Ιάφ&οντ(τω Μανιχείω Samml. 328 anfiihren 
— wenn dieselbe nicht etwa aus der Magnesia stammt. Alle 
iibrigen Beispiele sind, wie Prellivitz de dial. Thess. 16 hervor- 
hebt, so jung und so vereinzelt, dass es unbedenklich erscheint, 
in ihnen einen Einfluss der hellenistischen Sprache anzuerkennen: 
Νάωι 1 1 , Juovai l i ,  Παρμεν/ων Παρμενίωνος 6  Architrav, 
ζίιώναν 6 4 2 , ωφέλιμον 64$, Φορμίων 673 , Θειρίων Samml. 1278, 
Κιεριείων Samml. 330, Μοψείων Samml. 367. Deutlicb zeigt 
sich die κοινή in ηρως 48ο, Κλεινοτζόλεως I 8 4 3 . Dass in den 
Glossen βεβνκώσ&αι, ζον'σ&ω, ΰεανώσται das ον dem ω gewichen 
ist, bedarf keiner Erklarung.

8 8 . Die folgenden nord-achaisclien Belege fur ur- 
spriingliches ω setzen sicli (nacli § 87) aus den aolisehen 
(oder bOotischen) Belegen fiir ω und den thessalischen 

Belegen fiir langes 0  und ου znsammen.

1. In  Stammsilben;

ανΟριοπος  (thess. αν&ρονπος):
Thess. φιλ-αν&ρονπα 16ie, ΐ4ν&ροντζυλειος 16βο, *Λν&ρον- 

ηίλα  76.
Aeol. φιλ-αν&ρωπα Inschr. 130ic, άνθρωπο) 173π, άν&ρα'- 

πων 173ίο Sappho 2 2 , αν^ρώποισι Alkaios 414 53, Theokrit 28ao·

γνω-  „erkennenu (thess. γνου-):
These, γνονμας 54 23, Πολν-γνούτειος 114 16,52/63. bs·
Aeol. εγνω Inschr. 851 119 A 33 D 20, γνώμα 156ι-1 5 , γνωο- 

ΰέντων 95Βιο, γι-νώ-σκωιαι 129A 39 , [αν]αγινώσν,εσ&αι 157η , 
γινώσκω Theokrit 29 δ.

Kontrabiert iet κατάγνω Ineebr. 119C18.

δρω™- „Mensch“ (thess. δρονπ;-):
Thess. J ρουπακείου 65δ, Λροντννλος
Aeol. δρώψ Comp. I l l  § 28.

δω- vgeben“ (thess. δον-):
Thess. εδουκε &u/i2  65s, εδονκαεμ 65β, ΐΛλιόδονρος 18 as,

Ho f f ma n n ,  die griochlecben DlaloVte. II. 24
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'ΛποΏΑδονρος 6 1 4 /15 .2 0  16e5.es 19as, ίΑσΆαίχιπιόδονρος 113 . 5 , 
Λιόδόΐ'ρος 6 ΐ 9, Θεόδονρος Ι 6 7 1  65ιο7.ιοβ·

Aeol. εδω/χ Inschr. 129Αΐ9 Bss 167A 5 Alkaios 4 1 4 , διέ- 
δω/χν Inschr. 1 6 6 9 , διεδωχε 1664, άνέδω%(α)\ν] 95 A 2 , άπέδω/jxv 
1375, δώνχν Balbilla 175η, — αποδώσει Inschr. 160ss, δώσει 
Sappho Ι 2 2 , δώσομετ 97, δώσψ  Adesp. 56 A 1 , — δω[ρέαι]ς 
Inschr. 129B*s, δώρα Sappho Ι 2 2 , δώρον Theokrit 2 8 1 . 9. 25, 
αλγεσίδωρον Sappho 125, — ΐΛ&ανοδώρω Inschr. 158s, 'ΛποΏΑ
δωρος 119Di9 1571 6 , Αιοννσοδώρω 127g, Θεόδωρος 90s, Θεο- 
δώρεια 123ι, Μελίόωρος 119C29, -[δ^ώρειος 877, -δωρος 125s, 
-[<Γ]ώρω 154ι.

Kontrahiert Bind δίδων Inschr. 1121S 115,* Theokrit 299 nnd δίδωσ· 
dat Inschr. 12140.

ζω - „leben“ (thess. ζον-):
These, ζονϊον fj ζονον Glosse.
Aeol. Ζώης Inschr. 90 4 110, Ζωίττα 108, Ζωΐλω 1279 

157ιβ, ζώωσι 112ie.

ζωσ-  „giirten“ (thess. ζονσ-):
These, ζονσ&ω Glosse. — Aeol. ζώμ(μ)ατα Alkaios 16e.

/ Ο μ ο - λ ώ ϊ ο ς  „Monat“ (thess. -λονϊος):
These. €ΟμοΙονΐοι 18is, vgl. den macedonischen Monat 

Λώϊος.
Boot. <Ομο)Λύΐω Samml. 383i 389i 3971 4011 u. ofter.
Das aolische Όμολόίός Inschr 12144 ist anf S. 865, § 80 hesprochen.

χώρος , χω ρέω , χώρα  (thess. χονρ-):
Thess. χονρα 7 1 . 9. 1 4. 5 4 /5 5 . 4 7  Ι 6 1 7 , χοι>[ρα] 7 36/37, 

χο\νρίον\ 7ίο/u.
Aeol. χώρος Adesp. 59, χωρίω Inschr. 90η , χώρα 157is, 

χώρας 948 129A 2 157ιο, παρεχώρψαν 83δ, παρχωρησοξντες] 83 β/7·

ώ π -  „sehen“ (thess. ονπ-):
Thess. Μέτ-ονπος 16o2/es.e5, κονν-ονπες Glosse.
Aeol. πρόσωπα Inschr. 153s, πρόσωπον Adesp. 56Be, προσ- 

ώπωι Sappho l u  100, Ρελιν-ώπιδες 129, ΓΧανκ-ώπιον Alkaios 
32, πρόσωππα (iiberl. προσώπατα) Comp. H I  § 22.

ώρα, 6 π - ώ ρ α  (thess. ώρα, ονρα):
Thess. cv-αρως 71 1 , Όπ-ονρα 48 f.
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Aeol. ώρα Sappho 52 s Alkaios 3 9 2  Theokrit 30 u ,  ώρας 
Balbilla 1774, ώρόο)ν 1749, όπ-ώρας Alkaios 61.

Tiber pseud-aolisches ojoa vgl. oben § 79, S. 364.

ώ φ ελ-  (thess. ονφελ-):
Thess. ωφέλιμον 64 s, Ουφελίμειος 6 6 2 3 .
Aeol. οίκ-ωφελίας Theokrit 2 8 2 .
Trotz der libereinstimmung des Thessalischen und Aolischen ist es 

zweifelhaft, ob bereits den Nord-Achaern dieser aus όφελ- gesteigerte 
Stamm ώφελ~ bekannt war. In Theokrit’s οίκ-ωφελίας wird Kompositions- 
debnung vorliegen: denn, wahrend ώφελ- nicht homerisch ist, stebt οικ- 
ωφελιη scbon 1 223. Die Worte ωφέλιμος, ώφελέω u. s. w. begegnen uns 
zuerst bei den Ioniern und Attikern, sie kdnnen also mit der hellenisti- 
echen Bildungssprache von den anderen Stammen aufgenommen sein.

Nur im th e s sa lis c h e n  Dialekte sind belegt: 

αρωγ- :  επ-αρω(γ)[ός'] 1 3 2 .
β ο υ τ ά ς  „Hirt“ : Παμ-βονταιος 65 m , vgl. βώτης, βώτις, 

βώτωρ.
ε ρ ο ν τ ά ι  (att. ερωτφ) 64 1 . — ά&ονοι  (att. ά-&ώϊοι) 742/43. 
ν.ουν-ονπες  (att. κών-ωπες) Glosse. 
μουμος  (att. μώμος) „Tadel“ : 'Λ-μουμε(ι)τος 4s 19ae. 
Π ο ν τ α λ ο ς  (maced. Πώταλος CIG. 2675ιο): Πούταλος 16β9, 

Πονταλα 32 36, Ποντάλεια 32.
πτρουκ- (att. πρων- „Thautropfenw) : Προνκο(ς) 1844.

Nur im ao lisch en  Dialekte sind belegt:
βωμός: βώμω Inschr. 92g 117s, βώμοις 119A4, βωμόν 

Inschr. 1201 6 Sappho 7 53 54 2 .
γλώσσα  Balbilla 175g Sappho 2» 27 28g. 
διώξει  Sappho l* i. — δώ μα  Glosse. 
ερωΐα „Rastw Theokrit 30c. 
β ώ ρ ο ς , άωρος  „Mudigkeit, Schlaf^: Sappho 57. 
ζωσ-  „briihen“ (ζωμός „Briihe“): απε-ζώ-σ&ω Inschr. 93i. 
κ ω λ ύ ε ι  Alkaios 55. — κώμα  „Schlaf“ Sappho 4e. 
κω μ ά ζοντα  Alkaios 56. — Κ ω ρ α λ ίω  Alkaios 9i.  
λώβα  Alkaios 38. — λώϊον  „besser“ Theokrit 29u 30ie. 
m o -  „trinken“ : πώνην Alkaios 2 0 , ηώνης 52, πώ  und τζώ&ι 

54 A B, εύηωνος Glosse.
πώννα?  Glosse. — η τ ώ ξ  und §ώξ  Comp. Π Ι  § 28. 

„gesund seinu: ερρωσ[#ε] Inschr. 119D#.
24»
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σα μ α - τ α  Inschr. 119A iS B h , σώματος 173u.
-φ ρω ν  (zu ψρψ): Ενφρων Inschr. 146$, Πολνφρων 1δ7ιβ, 

ηρόφρων Balbilla 1757.
Φών,α Inschr. 8 2 9 . 10. 20, ΦωνΑ·ων 1 1 3 2 .ii 115s, ΦωνΑας 

Sappho 443.
ψώνα: ψώνας Balbilla 1773 Sappho2 7 , ψώνψ Balbilla 174s, 

φωνείσας Sappho 2 3/4 , Ιμμερόψωνος Sappho 39 Theokrit 2 8 7 , 
φωνάεσσα Sappho 45, άδίφωνον 61, μελίφωνοι μελλιχόγωνοι 129. 

χλω ρόν  Theokrit 2 8 4 , χλιοροτέρα Sappho 2 ΐ 4. 
χ ρ ώ ι  Sappho 2 π . — χώ -ναν (χωβ- lessen**) Inschr. 135?. 
ώ γ-  „ftihren“ (zu α/-): διν,αστ-άγωγος Inschr. 85i3/is-42. 48, 

νδραγώγιον 1 0 0 g, είσαγώγαν 129 A is 1560 158? 159s, εξαγώγαν 
156δ 158β 159δ. Zweifelhaft ist 5Φγεμάχ[ω] 178s. 

ώ $έν) „stossen“ : ώΰητω Alkaios 41 β. 
ύίϊον „Ei“ Sappho 56, ώΐω 1 1 2 . — ώνΑανος Alkaios 84. 
ών,υς: ών.εες Sappho Ι 10 , ώκνν Alkaios 27.
-ω δής: τνρε?τ· ωδέστατον Inschr. 1 7 3 2 1 . 
ώ ατα  „Ohren“ (vgl. Bd. I  156, no. b) Balbilla 1759. 
ώ μ ο ς „Schulter“: ώμοηλάτα[ν]Inschr. 932 . DassimAolischen 

ομμο- aus omso- (s. oben S. 364, § 78) und αμμο-ι ώμο- aus ontso- 
(nach PreUwitz Etymol. 369) neben einander lagen, ist moglich. 
Freilich kann ώμο- auch der Bildungssprache entlehnt sein.

Dae uberlieferte &όρρακες  Alkaios 155 ist wohl in Φώρρακες odcr 
ϋώρακες zu andern, vgl. oben 8. 364 unten.

2. In der Komposition aus 0 gedehnt:

Aeol. Άντ-ωνυμειος Inschr. 90 2 1 , Καίν.-ώννμος 1117 , in -  
ώννμον 171 is, τριβ-ώ)*ετερ ( =  τριβολ-ώλετερ) Alkaios 38.

3. Im Komparative aus 0 gedehnt:

Aeol, νεώτερος Inschr. 1176 Sappho 75 Theokrit 29so, 
7ζαεδοψιλωτέρα Sappho 47, ατρατιωτέροις Alkaios 29, μιαρώταται 
39 β, ηοτιμώτερον Theokrit 29si, σαώτερος Glosse.

4. Im Perfekt aus 0 gedehnt:
Aeol ορ-ωρε Alkaios 71.
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5. In Flexions- nnd Bildungssilben.

Dativ Sing, der o-Stamme auf -w t, -co (thess. ov).
Genetiv Plur. der o-Stamme auf -cov (thess. -ow).
Nominativ Dual, der o-Stamme auf -co: aeol. τώ ? Inschr. 

1792, ογ,τω-γ,οσιοι 119 Aso.
Instnimentalis der o-Stamme auf -co: aeol. ττω Sappho 69 a 

Alkaios 26, code „so“ Sappho 54 1 Theokrit 29 2 1 .
Adverbia auf -co und -cog.

\
Nominativ Sing, der Participia auf -cov (Stamm -οντ): aeol. 

oft, thess. e[yi\mv δτρ, αριστείων 132 70s, ενοιχοδομείσονν 7η , 
λάβουν 722.

Im Thessaliscken ist das ·ων des Nominatives in einem Falle auf die 
obliquen Casus ubertragcn: κ α τ ο ι κ ε ί ο ν ν ϋ ι  173 aus κατ-οικήωντι =  κατ- 
οικεοντι, κατοικοΰντι.

Nominalstamme auf -co aus -ωι (thess. - 00), - ω μ ό ς , -ων 
(thess. -oi?r), -covog, -corcog, -coxa (thess. -ot-τα), -τω ρ  (thess. 
-τονρ) u. a. m.

Imperativendungen:
-τω : thess. τεαρίτω 71*> αττίτου 7 2 2 , αηττεισάτου as, ντταρ- 

χί'τοο 44, — α*»οΖ. sehr oft z. B. «mo Inschr. 824. is Ι Π 5 119A 24 

129B45.6i , τιμάτω 82ιβ, βολλενέτω 83$4, &υέτω 924 u. a. m.
-τω σαν: thess. eatovaav 743, oeoZ. [καλ]εσσάτωσαν In- 

schrift 95Ba4.
tJber aeol. - r ro v  statt -rreov 8. § 82, S. 866.
-σ&ω: thess. ζονσ&ω Glosse, — aeol. ζαμιώσϋω Inschr. 

8214 , [ε^λα]ίΓ6σ#ω 834, άπεζώσ&ω 931 , -σ#ω 93 β, επιμελΎΐσ&ω 
1178, ί[ιίό]σ^ω 129Α33/34.

tiber αβο/. ·σ&ον  statt -σϋων s. §. 82, S. 366.
1. Pers. Sing, des Indikatives Praesentis und Futuri auf -to.
Thematisches co im Konjunktive: thess. Ιτζινοείσονμεν 16is, 

— aeol. oft z. B. γράφωισι Inschr. 82 s, deucovvac 84i4, ττίνωμεν 
Alkaios 40 411 u. a. m.

Sammtliche von den Verbis auf - o' co ausgegangenen Bil- 
dungen:

Prasens auf -ωμ ι  (statt -όω): aeol.
Futur: aeol. χρνσώσην Inecbr. 158 6/0, σταλώσοισι 95B12.
Der σα-Aorist: aeol. ατεφάνωσαι oft, έλντρώσαντο 84 S9, ανάλωσαν iat 

έτνφωσε Alkaios 68, οάωι/  ? 73, νΐώσατο Glosse.
Der passive Aorist: thess. άπε?.εν&ερον&ε(ς 27 „  — aeol. χνρώϋεντος
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83,β, στεφανωϋείη 854. t1. 14. στεφανώ&ειενβ, στεφανώΟεντες 111,, στεφάνωσην 
1734β, άξιώΰην 89 „ .

Perfekt: cbwλενΰεοονσΰειν (Belege anf S. 331) =  att. απ-ηϊ^ν-
ϋερώ-σϋαι, βεβνκώσϋαι Glosse, — aeol. πετΐληρώκοντα Inschr. 1719/10, ενε- 
ϋωκεν Glosse, πεπτερνγο>μαι Sappho 38.

Das abgeleiiete Nomen anf:
-μα:  thees. τελείονμα 9, /^νκονμα 16 4J, 6rόλου μα 531S 54 aeol. άνά- 

λωμα Inschr. 84i4 1296^.
- τός:  these. ίαροντοΐς 54^, aeol. αιχμ-α).ώτοις Inschr. 842J, άστεφανώ- 

τοισι Sappho 78 4.
- σ ι ς ι  aeol. κατειρώσως Inschr. 173 ,e, νιωαις Glosse.
-τηρ:  aeol. σαώτηρ Inschr. 16812 172*.

6. Durch urgriechische Kontraktion aus i-o- (Augment). 

Aeol. ωρχψτ Sappho 54g, άπώ)<ετο Theokrit 29e.

Einem ω der nord-achaischen Dialekte entspricht in den 
ubrigen Dialekten ein anderer Yokal.

1. οι fur dor. a, ion. η.

89 . Die Gottin Αημητηρ (dor. Ααματηρ) hiess bei den 
Aolern

J  ω μάτηρ .
[Α]ω(μα)νρος Inschr. aus Aegae 1537, Αωμάτριος Name auf 

einer kymaischen Miinze Mionnet Suppl. V I10 no. 65 ( =  H I  8 no. 42). 
Diese Form Αωμάτηρ muss altertiimlich gewesen sein. Denn 
Bechtel Nachr. d. Gott. Gesellsch. d. Wiss. 1890, S. 29 hat er- 
kannt, dass in dem uberlieferten Jiog des Demeter-Hymnus Vs. 122 
die zu Αωμάτηρ gehorende Kurzform Jong  zu suchen ist. Ferner 
erinnert Meister Dial. I 75 an Jojdutvi] und das Gefilde Jatnov. 
Wahrscheinlich verehrten die N o rd -A c h a e r  die Gottin unter 
dem Namen Jωμάτηρ% obwohl die thessalischen Inschriften bisher 
nur die Fonn Jaμάτriρ aufzuweisen haben, s. oben S. 278.

Die Erklarung des oj ist schwierig. Bechtel a. a. 0 . ver- 
mutet, dass ω im Ablaute zu a stehe, wie ein solcher Ablaut bis
her in *Λπί).)aov: ΐΑπόλ?.ων, Ποσειόάων: Ποαοιδάν (ark.) angenom- 
men wurde. Freilich hat der Stamm *ΛποΏ.ον- neuerdings von 
Jolv Schmidt KZ. X X X II 327 f. eine andere Deutung erfahren: 
er soli im Vokative "Λπολλον durch Assimilation des tonlosen ε
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an das folgende o entstanden sein, wahrend in 'Λπέλλων: IdnaX- 
λωνος u. s. w. das ε unter dem Hochtone bewahrt blieb. Konnte 
nicht auch in ahnlicher Weise Λάματηρ auf alteres Λωμάτηρ 
zuriickgefiihrt werden? Der Vokativ ζίώμοτερ wiirde dann das 
ω unter dem Hochtone geschutzt haben, wahrend es in alien 
anderen Casibus als tonloser Laut dem folgenden a sich assimilierte.

2. ω statt att. ov.

90. Urgriechisch und urspriinglich war das ω in den nur 
fur’s A o lische bezeugten, nord-achaischen Worten:

βώς (aus βωβ-ς), att. βους (aus βοβ-ς): Priscian VI 69 „et 
Aeolis et Doris βώς dicunt pro βονς, ov diphthongum in o longam 
vertentes.“ Die urspriingliche Flexion war gov-s — βώς, Gen. 
gov-os =  βοΓός u. s. w.

Die thessalischen Namen Βον-ϋοινος 65 m , Koseform Βού-Οας in Bov- 
ϋαιος 16 67. C7, ferner Βού-δονν G5,89 (Koseform zu Βονδάμας) enthalten 
wahrscheinlich echtes ov (aus of).

ώ ατα  „Ohren“, att. ονς: Balbilla 1759. Alte Flexion: Nomin. 
ous =  ώς, Gen. ous\i-tos =  ουα-τος, vgl. Fick Worterb. 1 4 370.

Das attieche ov let also in beiden Worten von den obliquen Casibus 
auf den Nominativ iibertragen. Muss das alt-attische Ot CIA. I 322 a 98 
als οίς (Wackernagcl KZ. XXIX 140f.) gedeutet werden?

91· Unklar ist vor der Hand das Verhaltnis von ion. dor. 
aeol. ών zu a tt  ovv: Apollonius de conjunct. 228, 21 ώς ον παρά 
τον »ουν« η σύν&εσίς, άλλα 7ΐαρά τον » ω ν « ,  ον τα καί 3Ιωνικόν 
καί Αχολικον καί ζίωρικόν. Das thessalische ovv  16χ8 kann 
nach thessalischem Lautgesetze fur ών stehen, vgl. § 87. In  den 
jungen aolischen Inschriften 85 27 160ir> ist ovv entweder ein 
Fehler des ionischen Steinmetzen oder der hellenistischen Sprache 
entlehnt.

Im Compendium I § 4, 18, 20, II § 7, III § 34 werden den Aolern 
irrtumlich die Formen βωλά, Μώσαι, λείπωοαι, τώς ΐππως άνϋρώπως zu- 
gewiesen: diese lauteten im aolischen Dialekte βόλΧα, Μοΐοαι, λείποισαι, 
τοίς ϊπποις άνύρώποις. Vielleicht haben die Grammatiker das Aolische mit 
dem Bootischen verwechselt, vgl. Meieter Dial. I 75.

3. ω statt 0 .

92. Das aolische Nomen σ τ α ϊα  Inschr. 94?. u  ist nach
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Prellwitz Etym. 303 vom starken Stamme stoyr, das attische στοό 
vom schwachen Stamme stov- abgeleitet

Falsch uberliefert ist ώρανώ bei Alkaios 34, Sappho 37 (statt όράνω), 
Sappho 1 1, Alkaios 17 (statt όρράνω). Vgl. oben S. 367. In Πολν/ανάκτιδα 
Sappho 86 ist o nicht gedehnt, sondern vor einer Liquida unter dem 
Versictus verscharft (TJoV.v).

(o durcli Kontraktion.

1. Aus zwei u n m itte lb a r  neben  e in a n d e r  stehenden Vokalen. 
Cber das Augment ώ- aus i-o- s. oben S. 374.

93· Durch K ra s  is entsteht ein ω in folgenden, vorlaufig 
nur fur das A o lisch e  bezeugten Fallen: 
o +  €-: ώνίαντος Inschr. 82 1 2 , τώμον Sappho 14, τωλν.ος Adesp.

75, ωξ Theokrit 28 1 7 , ωρος 3 O9. Danach auch gQr 
bildet τώπος Theokrit 2 8 2 4  (fe7to$!).

Falsch uberliefert: τονμόν (lies τώμον) Sappho 126.
0 +  α-: ώνηρ Sappho 22 Alkaios 25.

Zweifelhaft *(0/€μάχ[£ΐος] Inschr. 178 s.
Falsch uberliefert: ώναξ (lies / άναξ) Alkaios 1. 

ω -f- τώραμένω Theokrit 29sa.
ω -f a-: προτερώνέμω Alkaios 19 1 ( =  προτερω άνέμω), ώγα&ε 

Theokrit 30 29 ( =  ω αγα&έ).
ω -f at- : ορρανώι&ερος Sappho I n  ( =  ορράνω αϊΰερος). 
at -+· ο-: χώοο Balbiila 174ΐ4, κω 176», χώττι Sappho 1 1 5 . ΐ7> 

ν.ώτα Theokrit 297, ν,ωα 27. 
at -f- ον- = ,  ων: χωνχ Sappho 1 24.

94. Zweifellos nord-achaisch war das Zalilwort
π ρ ώ το ς  aus *πρόατος.

Thess. Προντ-αγοραίοί 6io.
Aeol. Πρωτ-αγόραος 9 0 1 7 , Πρώταν 102s, πρώτοις 157 s, 

πρώτα 171 ίο, πρώτω 1624 169n /i2  170s 172a, πρώτας Balbiila 
1774, πρώτιοτ Alkaios 15 7 , πρώτα Alkaios 65, πρώτον Theo
krit 29ie . 95

95. Wann das aolische χα τά γνω  Inschr. 119Cie (Konj.) 
aus *γ,ατα-γνώω zusammengezogen ist, wissen wir nicht.

Die Kontraktion von aeol. ό ίόω v Inschr. 1121δ 115iS Tlieo-
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krit 29a aus *διδοψ und '/.στείρω ν  Inschr. 173β (aus *yjxt-  
Ίρό-ψ =  att. γ/χ&ιερουν) hat sich erst im Sonderleben des Aoli- 
schen vollzogen.

2. Aus zwei u rsp riin g lic h  d u rc h  J o d  getrennten Vokalen.

a. aus oo:
96· Der Genetiv Sg. der Feminina auf -ώ aus *-ώ* endigte 

bei den Aolern auf - ω ς. Hier kann das ω eine einfache Lange 
sein, wie z. B. in dem Akkusativ ’Ήρω-v Sappho 71. Es kann 
aber auch auf -ο ιο ς  zuiiickgehen. Belege:

Πεί&ως Inschr. 923/4, αιδώς Sappho le, Γέλλως 47, Γόρ- 
γως 48, Γνρίννως 76, αιδώς Alkaios 21, βίδρως Adesp. 63.

b. aus oa:
Aeol. Μεγίστω Inschr. 138ίο =  *Μεγίστο&-α.

c. aue οε (oder we):
Aeol. ζαμαυ-σ&ω Inschr. 82i4/is, [στέ]φανώ-τω 129As6.
Thess. απε)*ευ&ερούσ&ειν 18 4. 8/9. 35.39 aus απελευ&ερώσ&αι, 

=  *απε)*ευ&ερόεσ&αι. In gleicher Bedeutung verwendet dieselbe 
Inschrift den Infinitiv Pft. άϊεειλευ&ερούσϋειν =  att. άπ-η?>ευ- 
ΙΗρώ-σ&αι.

3. Zwischen den Vokalen -o-o stand a o d e r  i  oder
··

97· Der Genetiv der o-Stamme endigt bei den Aolem und 
einem Teile der Thessaler auf -ω (thess. -ov nach § 87). Man 
hat dieses -ω auf -ο -σ /ο , -o - /o  und -o -αο  zuruckgefiihrt, 
ohne fur eine dieser drei Gnindformen melir Glauben erwecken 
zu konnen als fur die andere. Tatsache ist, dass die Griechen 
zwei Formen des Genetives besassen, ϊ π η ο ι ο  und ϊ π π ο ο ^  und 
dass die letztere wahrscheinlich schon in nord-achaischer Zeit in 
'ire π ω  zusammengezogen wurde.

Thess. Stets endigt der Genetiv auf -ov (aus -ω) in den 
Stadten K ie r io n  und P h a rsa lo s : zahlreiche Beispiele bieten 
die Inschriften 63 65 68 und 69, z. B. Γενναίου 63s, Λ υ/ου  65b, 
ΐΛσεονοείου 68c, -ίππου  69c u. s. w. Seltsamer Weise venvenden 
einige im n o rd lic h e n  Thessalien gefundene Inschriften Genetive 
auf -ου neben den gewohnlicheren auf -o t: Φιλόγρου 2β, Τρλεψου 
62, 2ιμυλου 6 ΐδ. Auch Αιοννσίου 15b kann ein echter Genetiv
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sein. Dagegen ist das ου in Κ?.ενον 48ο, [Σειστόν 19b nicht 
aus ω entstanden, sondem der yjoivt] entlehnt

Im mittleren und nordlichen Thessalien endigt der Genetiv auf -ot 
(aus -oio).

Aeol. Die Belege aus den Inschriften und den Ljrikem 
zahlen nach Hunderten.

4. Aus zwei urspriinglich durch Vau getrennten Vokalen.

a. aus oFo.
98. In nord-achaischer Zeit lag kein Grund zur Kon- 

traktion vor, da Vau zwischen Vokalen noch gesprochen wurde. 
Dennocb kann in den beiden folgenden mit *βόρος „Wachter, 
Hiiter“ zusammengesetzten Worten das ω schon von den Nord- 
Achaem aus -o-o- kontrahiert sein, da gerade der Stamm F o q - 

(οράω) vielleicht bereits urgriechisch das anlautende F einge- 
blisst hat

&νρό-(β)ορος: θυρωρός:
Aeol. &νρώρωι Sappho 981 , vgl. &νρο-φνΙαξ, $νρο-γ.ότνοζ, 

&νρο-ποι6ς u. s. w.
προ-(/)ορος: ττρωρός (thess. προνρός):

These, αρχι-προνρείσας und ουμ-προνροι 4 a (s. Nachtrage).
Boot. PfcOfcOE β  προ)ροέ, Meister Hermes XXVI 319 f.

b. aus aFia.
99. Nach der Trennung des nord-achaischen Stammes 

haben Thessaler und Aoler unabhangig von einander -αω- in -ω- 
zusammengezogen in:

-cpacorr: -φ ω ντ  (thess. -(povvr-):
Thess. Καλλι-φονντειος 10 4 8 » [Sevo-ypovv 12b\%.

oa(F)co-oiy σα(β)ω-&η~: σω σι-  (thess. οονοι-), σω&η-,
σδ(β)ώ-τηρ, σά(β)ώ-τας: σώτηρ, σώτας  (thess. σοντειρ, 

σοντας). Ableitungen von σαΡόω „retten“.
Thess. Σουοανδρος 16ei/8S. βδ, Σονσίας 65m , ΣονσιβΙειος 

16δδ, Σονσιγένειος 16ββ, Σονσΐγρατε[ι]ας 18 3 7 )38, Σονσΐ7εατρος 12ι 
72bίο, Σονσίπολις 16δο 48hs, Σουσ[ίπη]α 71 at, Σονσιπτεοξ 16 
δδ.87. 91, Σουσιστρα[τΐ7επέ]Ιου 6*$/*4, Σονσιφάνης 72au, Σονσι-
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φίλα 188, Σονσίχαρμος 65 δο, Σονσος 72a9 , Σονσνλεια Ι 8 3 4 , — 
σουτειρί[ουν] 7 3 , Σοντεϊρι 6 8 2 , — 2 ον(τ)[άδας] 16βι.

Aeol. Σωσία Inschr. 106, Σωσίχλης 146δ, ε'σωσε Balbilla 
175ΐ4, σώ&εντος Inschr. 129Α 4 1 , — σωτηρίαι 83 40, σωτηρίας 
1 2 1 4 8 , σωτηρίαν 8 4 2 5  129 A  20 157 1 0 , σωτήρια 129Α 4 3 , Σώτηρος 
98 1 , Σώτηρι 9 8 2  1 1 2 ιβ.

Affektiert altertiimlich sind die offenen Formen ααωτηρία 16512, ααώ- 
τηρος 16822, ααώτηρα 172 2 (rdmische Zeit).

Die mit Σω- ,  thess. Σου- (aus ΣάΡο-) zusamraengesetzten 
thessalischen und aolisehen Eigennamen (thess. Σουχράτεις 1675 

19ai 65β6, Σούϊνατρος 626/27-28, Σουστρατος 16δβ, Σονΐδας I6 9 0· 
so 48i 51, — aeol. Σωγενείω 1 3 5 2 /3) sind nicht mehr dialekt- 
rein: denn aus σ ά Ρ ο σ ά ο - musste im Nord-Achaischen Σά-  
werden (s. oben S. 293 ff.), vgl. auch arkad. Σά-χλής, Σα-στρατος 
(Bd. I 138). Dass Σά- durch das hellenistische Σω- verdrangt 
wurde, begiinstigte wohl die neben Σά- liegende Form Σωσι

a. Ob aeol. δ ι -ώ  ι κησε  Inschr. 129A24 aus δι-εΡοίκηαε: διεοίκηοε 
kontrahiert oder erst in jiingerer Zeit nach ώιχετο u. ahnl. neu gebildet 
ist, bleibt unentschieden.

b. Falsche Kontraktionen sind: these. [γο]ώαα 718 (epische Imi
tation) statt *γοάονσα, — aeol. επιτε&εωρήκην r5m. Inschr. 173J8/19 (vgl. 
ϋεάροι Inschr. 146,).

An m e r k .  Fremde Namen mit ω: aeol. Ρώμας Inschr. 17355, thess. 
ΡονμαΙοι, 63 7. Nur Uolisch uberliefert: ,.οβογιώναν Inschr. 128 2, ΠολλΙων 
165,, "Αμμων 1689, Λαβέων 173 oft, Κλώδιον 171 2, Μέμνων Balbilla 174,0, 
*Αμένω& 1756, Φαμένο>& 177 2.

1

100. Ein gemeingriechisches kurzes /- blieb bei den 
Nord-Achaern im allgemeinen imverandert. Beispiele:

1. In  Stammsilben. 

β ία  „Gewalt“ und βίος  „Leben“ :
(In den Eigennamen mit -βιος oft nicht zu unterscheiden).

Thess, * Υπερβίοι 6 π , *Λντιβιείο\ι\ 72b i 2, — Ενβίοτος 11c 

1659, Σονσιβίειος 16δδ, *Ορό-βις 657, 9Οροβίειος 65ΐ2.ΐ3·
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Aeol. Βίω Inschr. 106, βία Sappho 66 Alkaios 20, — βίος 
Inschr. 129 A* I0O4 173*$ Theokrit 30ιβ·

J  i F - :

These. J i i  682, J ia  641, Jio -  in Eigennamen 619 18u 
29 65no, Αιόνννσος 6 1 1 . 3s, Αιοσκονρίδαιος I830 , Jiow  16β6· 

Aeol. Jiog Inschr. 119As 1688. i5 Balbilla 1754 Sappho 
Is 65 Alkaios 1 41s 85 Theokrit 28s 30so, J i i  Inschr. 152*, 
J ia  II9 C201 Jio- in Eigennamen 1114 1421 151, Αίη 103, 
Jiwv 146s.

δικά,  -δικός,  δίκαιος:
These, -δικός 16i .24, J ikxuo- 16so. 57.65.65.85, Αικαίειος 

20 13 65τβ, Αικαίεια I837 72ai*.
Aeol. Sehr haufig, z. B. δίκα Inschr. 82u 83n 8524. so 

119As9, δικάζω Inschr. 119A27.so.si/ss, δικαστηριον 82ie 
119D 13· 24 J δικαστας 85 oft 130 e/7 , υπόδικον 82s, προδίκοις 
156n 158u, δικαίως 119Ci9 I6O25, δίκαια 119A28 C4.8 u. a.m. 
Eigennamen: Ααμοδικείω Inschr. 1279, ίΑνοδικος 136e/7 1374 
144b, ΆριοτοδίκΜ 1531 , -ιστοδίκχι*, Λαοδίκεος 173 57/58, Μνασι- 
δίκα Sappho 76, Αίκα 781 .

F i d - „sehen, wissen“:
These. Πολν-ΐδειος 1684.
Aeol. εσ-ίδων Balbilla 174β, εζί^ιδε u, ειοιδω Sappho 2 7 , 

προσίδοισαν 69ι, ϊδην 101, ΐδων Theokrit 28β*>4 29ιβ, προοίδην 
308, ανίδέτου Glosse, — Υδρίες Balbilla 175 β, πολνίδριδι Sappho 
166, — Ιδία Theokrit 29o 30u .

Fίδιος  „eigenM:
These. ί(δδ)ίαν 54 1 3 , [}δ]όία 7 i4 .
Aeol. ιδίαν Inschr. 1213 . ιβ> i3[/]a 162s, ίδιων 112n 113e 

1157 124e.
Fiooog, Fiaog „gleich“:

These. *Ισο{δ)[όμειά] 10s, Ισοτιμίαν 54i«.
Aeol. ίσως Inschr. 85s5 130u I6O12 , ίσσο&έοισι 173is, 

ΐσος Sappho 2 1 , Fioaog 91, Fίσως Alkaios 8 6  B, Yaav Theokrit 
297, ΐσα 30ιβ.

i -  „gehen“:
These, τναρ-ίτω 71*, αττ-ίτον 7 82 .

-
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Aeol. άπ-ίοντος Inschr. 15 7 17 173δδ, ίο ϊψ  Sappho 159, 
παρ-torv Theokrit 30?.

Ι ερός :  Belege auf S. 313.
ί π π ο ς :

Thess. und Aeol. : sehr beliebt als Namenselement 

γ. ις,  τ ι ς :  Belege beim » Pronomen «.

U & o g :
Thess. [λϊ]&ίαν 732 , λι&ι'ας 162i .44, λι&ίναν 5424 63ia. 
Aeol. ?u$og Alkaios 93, )Jdxo Inschr. 129 A 47 I 6O36 17 3 53 

Balbilla 174s 17 7 1 , ?.i&ov Alkaios 82 8 6  B , λι&ίναν Inschr. 
8 6  8 129 A 46.

π ι § -  (zu πεί&ω):
Thess. Πι$οννειος 1 6 5 5 /54. 65 65i4o, Πι&οννεια 48h*, Π ι

στά 1 8 3 2 .
Aeol. Πι&ώνειος Inschr. I l l s ,  πι&οιο Theokrit 29io.

π ι τ -  (Bedeutung?):
Thess. Πίτ-οινος 6529, Πιτ-οίναιος I 6 5 3 , Πιτ-οίδαιος 6 S$4. 
Aeol. Πίτταν.ος aus Mytilene, ygl. Alkaios 37 A  2.

τ ρ ι - ,  τ ρ ι ς , τρ ία :
Thess. τριάκοντα 18 ss.
Aeol. τρί-βολον Alkaios 38 47, τρι-ημίεκτον Inschr. 155a? 

(s. Nachtrage), τρί-χοα 135 s, τρι-έτης Theokrit 29 1 7 , — τρισχίλιοι 
Inschr. 119  A 10 , — τριακοσίαις Inschr. 84*4.

φίλος :
Thess. φύΑν&ρονπα 16 ιβ. Sehr haufig in Eigennamen. 
Aeol. Zahlreiehe Belege bieten Inschriften und Lyriker.

Nur im thessalischen Dialekte sind belegt:

Βλ ιχανε ίου  6 8 4  (Hesych: βλί/jxvov· βάτραχον, v.al βλίχαν).  
Θίβρουν  65ββ* — Θιόσονν  4b (s. Nachtrage). 
ί& ε ίη ?  Glosse. — €Ιλάρα  18 is. — Ι'μψ ας , ΐμψιος Glosse. 
Κ ι & α ί ρ ο ν ν  65η5. — κ ίρ κος  und κρ ιμν ίτα ς  Glossen. 
λ ι μ η ν :  Glosse, λιμένα Ι 6 4 2 , Λιμέΐ'αρχος 6 ιβ.
Μ ι λ τ ί α ς  6561.62.
Μ ιν δ-ά ρ ε ιο ς  20ιο/ιι, Μινδ-νειος 6536.37*
Σ π ί ν & ε ι ρ  Σπιν&είρειος 48i.
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Nur im ao lisch en  Dialekte sind belegt:

α - χ ι ρ ο ς  „schwach“: αχιρα Theokrit 28is, Comp. H I  § 57, 
Glosse.

α ρ ι θ μ ό ς :  ανάρι&μα Sappho 67. — ασπίδες Alkaios 15s. 
ό ι - ,  dig: διμοιρία Inschr. 11221 1151 1 , διχοίνιχα 1354, 

δ ιπ )joaig 165ιο, διαχόσιοι 119 Aio Be/9, — δίς Theokrit 28isi 
δισμνρίοις Inschr. 119A s , δισχιλίοις Be.

δ ί ψ α ι σ ι  Alkaios 39*. — διώξει, Sappho I 3 1 .
F ιδ -  „schwitzen“ (zu βειδ-): βίδρως Sappho 2is Adesp. 63. 
F i x -  (zu Feix- „gleichenif): εβιχασδω Sappho 104.
Fiov  „Yeilchen“ : βιοπ)χ>χος Alkaios 55 (zweifelhaft Adesp. 

53), βιόχολπος Alkaios 63.
Fi- ο τ α τ ι  Alkaios 13A. — τρίχας Theokrit 30is. 
ιδ -  (aus s'd-f der Kurzform zu sed-): xai-ιδρύσει Inschr. 

1737, ιζάνει Sappho 2s, παρ-ίσδων Alkaios 52.
l x -  „kommen“ (zu είχ-): αφ-ιχόμεΐ’ος Inschr. 119A u, άφ- 

ιχομένων sspe, ίφίχτοισιν 173 w, εξίχοντο Sappho 1 is, επίχεσ&αι 
93, ΐχνηται Alkaios 98.

iva  Inschr. 85e.s4.4s 116n 129As9 157ι* 160s5 162s. 
ι'σσα  „Anted, Loos“ : ΐσσασ&αι Glosse. 
ι σ τός :  ΐσιον Sappho 90, Ιστοπέδαν Alkaios 18β· 
ι σχυρός  Alkaios 15*. — χισσο-φορίας  Inschr. Ι 6 8 5 . 
χ τ ί ζ ω :  χτίσσε Theokrit 2 8 1 7 , x t ίσιας Inschr. 1737. ιβ. 
λ ί γ ν ρ ο ς  Alkaios 39*. — λ ι ν ό ν  Alkaios 15s Adesp. 52. 
λ ΐ 7 τ -  (zu λεΐ7ΐω): άπολίπων Inschr. 119 As, λίποισα Sappho 

Ι 7 84 109.
λ ιττ -  „olig sein“ : αλιππα  „Salbe“ Glosse. 
λ ί σ σ ο μ α ι  Sappho Is Alkaios 56. — μ ι α ρ ό ς  Alkaios 39β· 
μ ι γ -  „mischen“ : σννμεμίγμενον Sappho 5s, μεμιγμένα< 20, 

μίγεισα  Alkaios 5s 13B, μίγδα 70.
μ ίσ& ος  Inschr. 168se/s9. — νί τρον  Sappho 165. 
ν ι φ ό - ε ν τ -  Alkaios 17. — ζ ί φ ο ς  Alkaios 33s. 
ο - λ ι γ α  Inschr. 12114 , δλίγω Sappho 2is Theokrit 2895. 
π ι έ ζ ω ,  πιάζω  Alkaios 148. — γλνχν-πιχρον  Sappho 40. 
π λ ί ν & ω ν  Alkaios 153. — π ρ ί α μ α ι  Inschr. 156is. 
π ρ  iv  Balbilla 1746 Theokrit 29s7. — σ ί γ λ α ι  Glosse. 
σ ίδαρος  Glosse, σιδαρίω Theokrit 29*4. 
σ ίσ νρ να  Alkaios 156. — σ χ ί α  Balbilla 174s. 
σ χ ί δ ν α μ α ι  Sappho 27. — σ χ ι λ λ ά ω ν ?  Inschr. 90u .
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τ ίναξαν  Sappho 42. —  χ&ίσδον  Balbilla 1763. 
χ ι μ α ί ρ α δ ε ς  Inschr. 155ai6/i7 (s. Nachtrage). 
χ ι τώ να ς  Sappho 62.

2. In Vorschlagssilben.

Thess. *1-ανσΐΎ:/.αίοις 6 5 , — Aeol. ϊ-πταμαι Alkaios 39s.
Reduplikation:

Thess. ε(ς)-γ>ι-χρέμεν Id, Γίγουν 65ig6.
Aeol. δι-δο- Inschr. 112i5 116is I 2 I 40 122io Theokrit 299, 

r t-fo - Inschr. 83 9/10 84 1 122 u  Alkaios 34 s, t-ε- (aus si-se-) 
Balbilla 174io.n 1766 Sappho 16, ί-στα- (axis si-sta) Inschr. 
84 is, εδίδαξε Sappho 71, μιμνασ/,ομένω Theokrit 3 0 22, ΥΜτ-ίσχει 
Alkaios 50*.

3. In Flexions- nnd Bildungssilben.
Nominalendungen: Dativ-Lok. Sg. der kons. Stamme auf - v, 

Dativ-Plur. auf - a t ,  - εσσι ,  Dativ-Instrum. auf -φι. Fem er 
αμμι ,  νμμι .

Verbalendungen: - μ ι ,  - σ ι , - τ ι , -ναι  (aeol. -tat), - # t .
Stamme auf -t in Flexion und Zusammensetzung.
Stamme auf - ta  und ια (Genetiv -ίάς u. s. w.), - ια δ , - ιγ , 

- t d ,  - ιδά,  - ί δ ιο , - t x ,  - t x o ,  - ι λο , - t ^ o ,  - t r a ,  - ινο, - to,  
- t o r ,  - t a x o ,  - t r ,  - ι τ α ,  - ιχο,  - ιων,  -μ ι ο , - r t a ,  - σιμό , 
- a t o ,  -ωνιο u. s. w.

Superlativ auf - t a r o .
Praesentia auf - /σκ ω.
In  der Zusammensetzung: a lt- , L^ lxt-, a^ t-, χ/at-, *Ε%7ζι-, 

ymVU-, la tft- , Xa^t- u. a. m ., ferner die Aoriststamme m it-a t 
z. B . l^yijat-, Λναι-, Πραξι-, JSooat-.

Adverbia auf - t :  / t e a  μέστζοδι 16is, — αεοΖ. a^rt Theokrit 
30i6, fcVt Sappho 102 109 Alkaios 94, ooxcrt Alkaios δΟγ, μέχρι 
Inschr. 129 A  48.

Adverbia auf - t x a :  aeol. aortxa Sappho 2io 101, ar/xa 
Theokrit 29 ss.

Adverbia auf -tr: M m. atv 54is, aeol rcaltr Balbilla 17410 
Π 64 Sappho 72 Alkaios 99 Theokrit 29 28, ηέρρυσιν Theokrit
2986, OTVTtOOOa'MV 3087·

Adverbia auf -tg: aeol. αλις Balbilla 174is, άμφισ-βατημένων 
Inschr. 83ss, εξ-νπισ-&α Adesp. 67.
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Prapositionen: α μ φ ί ,  α ν τ ί ,  ε ν ί ,  ε π ί .
Zahlwort: aeol ε ί κ ο σ ι  Inschr. 8321 Balbilla 177 6.

Einem Γ der nord-achaischen Dialekte entspricht in den 
ubrigen Dialekten ein anderer Yokal.

1. i statt s vor Konsonanten.
101. Das attische εστία lautete bei den Nord- und Siid- 

Achaern urspriinglich
Ρ ισ τία .

These. Ίσστιαίεος 6bos· 'Ιστιαιώτις war der Name der 
thessalischen Landschafl nach Herodot I  56 (— Steph. Byz. s. v. 
J ojqiov) und Strabo IX  457, X  446.

Aeol. 5Ιστία Inschr. 152 a.
Ionischem Einflusse oder der Bildungsspracbe entetammt εστίαν 

In3chr. 854,/48.
Boot. Aus Hyettos *Ιστιήω 545π , aus Kopa Ενίστιος 55324. 

Der Name Ηισστιαΐδας 914 I I I  14 (vorion.) geht nicht auf die Gottin 
rΙστία  (altboot βιστίαΐ), sondem die euboische Stadt 'Ιστίαια zuriick.

D&89 to aus toncndem s cntstanden sci, wie in Bd. I § 35 im An
schluss an Spitzer vermutet wurde, ist mir jetzt weniger wahrscheinlich 
ale das8 man das tonlose e von Ιστία vor σ dem folgenden t assimilierte.

102. Unklar ist die Entstehung des 1  in den ao lischen  
Worten π ί σ υ ρ α ς ,  π ί σ ν ρ α ,  π ι σ ν ρ ω ν  Gl. (neben πέσσνρες, 
πέσσνρα) und π ί σ σ ν γ γ ο ς  „Schuster“ Sappho 98, π ι σ ν γ - 
γ ιον ,  π ι σ ν γ γ ω ν  Gl. (neben πέσσνμπτον, πεσσνπτη Gl.). Viel- 
leicht entwickelte sich t aus e in denjenigen Formen, welche den 
Accent nicht auf der Staramsilbe trugen (also πέσσνρα: πισσνρων, 
πεσσνγγοι: 7ησσνγγων, πισσύγγιον), und drang spater auch in 
πίσσνρα, 7νίσονγγοι ein.

Vielleicht ist tonloses 1 auch in *Οριψ α  (aeol. Glosse) aus ε 
entstanden: vgl. Ιέρίπνια, άρέψ-ασ&αι. 103

103. DieEndung - tv  der thessalischen Indikative έ τ α ξ α - 
ιν 7 i 9 , ά ν ε & ε ί κ α - ι ν  6 8 1  ist wahrscheinlich aus -εν ge- 
schwacht, vgl. έδούκα-εμ 65s, όνε&ειγ.α-εν 674, ένεφανισσο-εν 16is. 
Das Nahere oben S. 319, § 35.
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2. t aus ε vor Vokalen.
Vgl. daruber im Zusammenhange Solmsen KZ. XXXII 513—553.

104. In n o rd -a c h a is c h e r  Zeit erlitt e vor Yokalen 
keinerlei Veranderungen. Die thessalisch-aolischen Stoffadjektive 
auf -ιος (χρνσιος, γόλγΛος, 7d&iog) und Eigennamen auf -iag ent- 
halten eclites, urspriingliches i, vgl. oben S. 316 f.

In keiner einzigen guten Quelle des a o lis c h e n  Dialektes 
begegnet uns i statt eines antevokalischen e: die Insehriffc 166 
mit γλννΛος to stammt aus romischer Zeit.

105. Auf th e ssa lisc liem  Boden treffen wir i statt ε nur 
in den s iid lich e n  Stadten M atro p o lis  (Hestiaeotis): (Θι)ορ- 
δότ(ει)ο[β] 6 2 9 , Κ)*ιον\_ίδ]αιος 1 2 /1 3 , ’Εροτο/Μας % ο, Λ ’ιων Matropolit 
54ΐδ, — K ie r io n : Ε(ι)ραγΜος 63ι2, — P h e ra e : Λιοντείοι 
72a9, Θίθζό[τειος\9, Θιοζότοι ίο, Κλιδμαγος 73, (A)£a(r)[€t]ur/A/ag 
7 5 2/3. Vgl. oben S. 315 ff., § 32. Da in ganz B o o tie n  ε vor 
Vokalen zu i geworden ist, so stellte ich friiher (de mixt. Graec. 
ling. dial. 19 f.) die Vermutung auf, dass dieser Lautwandel im 
siidlichen Thessalien auf den Einfluss der hier einstens sesshaften 
dorischen Booter zuriickzufiihren sei. Dem halt Solmsen a. a. 0 . 
entgegen, dass zu der Zeit, als die Booter nocli in Siid-Thessalien 
wohnten, die Formen λίων, yJuo- nicht entstanden sein konnten, 
weil damals noch /  zwischen Vokalen lebendig war {λεΕων, 
yI bFo-). Das ist richtig, und doch wird damit jene Annahme 
nicht widerlegt. Denn es ist leicht moglich, dass Booter und 
Siid-Thessaler, als sie noch vereint in der Ebene um Kierion 
wohnten, zwar Itfcov, Υ,λέΕος, re fog, aber bereits Ιών (statt εών), 
ΰιός (statt &εός) sprachen, und dass erst spat in der Sonder- 
entwicklung der Dialekte nach dem Ausfall des f  auch dasjenige 
« in i iiberging, welches von einem folgenden Vokale urspriinglich 
durch /  getrennt war.

3- 3. i statt ε im Auslaut.

106. Das attisclie οψέ lautete bei den A o lern
oipL Adesp. 57.

Auf dieses Fragment beziehen sich Apollon, de adv. 163, 2, 
Herodian I I  932, 20. οψέ und oipl sind lautlich von einander 

; nnabhangig (wie τί/λε: ark. τηλι-): die letztere Fonn war in der
Hoffmann, dio griochlschou Dialokto. II. 25
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Zusammensetzung z. B. οψι-μαΡής auch in attischer Prosa ganz 
gewohnlich.

4. t statt v.
_ ··

107 . Die Grammatiker berichten, dass die Aoler ein i statt
v gesprochen hatten in Υψος Herodian Π 928, 14, Υψη Ιος 
Comp. ΙΠ  § 15, Υψο&εν Comp. ΙΠ  § 15, ( ίπέρ Cramer Anecd. 
Ox. I  421, 34) und Υηαρ  Comp. HE § 15. Ihr einziger Beleg 
ist τ/χίτ Ιψψκον ορίων* Adesp. 60. Ferner wird Υψοι als varia 
lectio bei Sappho 91 iiberliefert

Mit vollem Rechte hat Meister Dial. I  46 f. diese Lehre ver- 
worfen. Sie ist nicht nur aus dem Grunde vollig unglaubhaffc, 
weil die Inschriften mehrfach υπέρ und ύψος bieten (die Belege 
bei v) und die Grammatiker selbst υπά (s. oben S.271) und νπερ&α 
(s. oben S. 274) als aolische Formen anfiihren, sondern vor allem 
deshalb, weil ein Ubergang von v in i fur den aolischen Dialekt 
schlechterdings unmoglich ist: denn die Aoler sprachen das ur- 
griechische v noch als reines u, und dieses konnte nach allem, 
was wir von der Entwicklung der griechischen Laute wissen, sich 
nicht in i verwandeln.

Meister lasst den Irrtum der Grammatiker auf eine ziemlich 
plumpe Weise entstehen: ein einfacher Schreibfehler in dem Frag- 
mente Adesp. 60 (ΙΫΗ statt ΥΨΗ) soli die Quelle desselben ge- 
wesen sein. Das ist wenig wahrscheinlich. Muss denn iiber- 
haupt ein sachlicher Irrtum vorliegen? Kann nicht der Bericht, 
dass die Aoler ein Nomen Υφος „Hohe“ besassen, an sich richtig 
sein? Besteht der Fehler vielleicht nur darin, dass dieses Υψος 
von den Grammatikem dem gemeingriechischen vipog gleichgesetzt 
wurde? Diese Vermutung ist nicht in die Luft gebaut. Denn 
ein aolisches Υψος lasst sich leicht mit α-ϊπος „Hohe“, α-Ιπεινός, 
a-i7tvg „hocha verbinden und auf einen Stamm hz- zuriiclduhren.

Freilich werden so weder Ιηέρ noch Ιπαρ erklart. Sollte wirklich 
ein cinfacher Irrtum vorliegen, so konnte derselbe etwa in folgender 
Weise entetanden sein: wenn in hellenistiecher Zeit ein gebildeter Aoler 
attiscbes U sta tt dee ihm angeborenen u zu sprechen versuchte, so gelang 
ibm das vielleicht gerade im Anlaute nicht besonders; er sprach i statt tV. 
Das borten die Grammatiker und eetzten flugs < fur v bei den Lyrikern ein.

5. ϊ  statt f. ^

108. Da den N o rd -A c h a e rn  die Ersatzdehnung fremd|
1
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war, so erscheint bei ihnen statt eines attischen ersatzgedehnten l  
ein kurzes Ϊ vor doppelter (beziehungsw. yereinfachter) Liquid a 
oder Nasalis. Belegt sind im A o lisch en :

δ ί ν ν ε ν τ ε ς  Sappho I n  (iiberl. διννψτες, s. Nachtrage), J iv -  
νο-μένης Alkaios 52 94. Jivvo-μάχω aus romischer Zeit Samml. 
254c/7.

κ ρ ί ν ν α ι  Aorist: επέκοιννε Inschr. 8 3 2 8 , £"/-(>iv[y]e 119Di4,
VJQIVVCLI Bis, m/-QLvat A 15 D n .

In διακρινόμενοι Inschr. 8525, Κρινία 90 s , Κριναγόραος 111s ist d ie^  
Quantitat zweifelhaft, weil hier schon die Vulgarsprache Einfluse geiibt 
haben kann.

oLvvovtcu, von Choeroboscus uberliefert bei Sappho 1 2 , 
vgl. die Bemerk. zu dem Fragmente.

τ ί ν ν ε ι ν  Glosse.
Nicht iiberliefert, aber sicher herzustellen ist die doppelte Liqnida 

oder Nasalis naeh kurzem ϊ  in Ιμ μ έρ ρε ι  Sappho 1 27 (aus *1αμέρίει)  ̂ Χμμερος 
28, ,  Ιμμεροεν 2 5, Ιμμέρτωι 100, ϊμμερόφωνος Sappho 39 Theokrit 28 7, — 
κ ι ννήοα ι ς  Alkaios 82, κίννηις 86Β, π α ρ ο ρ ί ν ν ε ι  Alkaios 99, — XiQQ°- 
π 6 δ αν Alkaios 37 Β.

6 . ϊ  statt tl.

109. Das th e ssa lisc h e  Zahlnomen Ικ α ς  16ιο =  att. 
είχας, welches den Accent auf dem stammbildenden Suffixe tragt, 
ist regelrecht vom schwachen Stamme Fry. (dor. //xcm , ssk. vim- 
$ati) gebildet, vgl. Prelhcitz dial. Thess. 1 2 : das i ist also weder 
lang noch aus εν enstanden. 110 * *

k<

«ί.

110. Ebenso darf auch das i in folgenden a o lisch en  
Adverbien auf ~  att. -εί als k u rz  gelten.

α ϊ  (att. αεί): Inschr. 1 2 1 s4.47 129As4.36 165is. ’Λϊηλείδας 
144a c e , auch von Grammatikem bezeugt. Das άϊτεάρ&ενος 
εσαομαι der Sappho 96 bildete wohl den Schluss des Verses
[*___________  \ J  \ J  — J U _ _  \ J  o  _  V  .

Der Bildungsspraohe entstammt άεί Inschr. 84 1276. Bei Theokrit
29 80 ist αϊ herzustellen.

τ ιά ν δ α μ ν  Inschr. 119As Bs. 
α σ υ λ ι  Inschr. 158io. 
α α η ο ν δ ι  Inschr. 1 5 6 7  158io.
Nicht im reinen Dialekte ist die Inschr. Samml. 315 rait [da^]dvdci 0 

gehalten.

25 *
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Quantitat des / unbestimmt.

I l l ·  Den a o lisc h e n  Aorist ενικά: ψικαν Inschr. 84$, 
εξ^νι/Γμμενος 119Αδ/β, [1]σένικαι 129Bs9, setzt Meister Dial. 
I  72 der homerisch-ionischen Form ενεϊκαι gleich, welche auch 
bei Alkaios 35 4 iiberliefert ist (ενεικαμένοις), und fiihrt ibn als 
einen sichern Beleg des Wandels von ει in l an. Leider wissen 
wir aber zur Zeit noch gar nicht, wie sich ψεικα und ψικα zum 
-Stamme iver/.-9 Ivey/- verhalten. Sollte ενεικ- aus ενεγκ- oder 
εν εκ- entstanden sein, so kame allerdings ein urspriinglicher Ab
laut ενεικ-: i m -  nicht in Frage. Doch liesse es sich wohl 
denken, dass zu ενεϊκαι ein ίιτκαι neu gebildet wurde nach dem 
Verhaltnisse von εσσενα: εσσια (lakon.), πέτα-μαι: επτατο u. ahnl.

tjber den Yerlust eines /.

112. Die Proposition περί scheint bereits in nord- 
achaischer Zeit zu περ verkurzt zu sein.

In den th e s sa lis c h e n  Inschriften ist bisher stets περ iiber
liefert: vor Konsonanten Is 7 so I 6 17  215 26s 64 70a, vor 
Vokalen 16 40·

Gegen den Dialekt versloeat περί in der jungen Inschrift 63 e.
Auf a o lisch em  Boden findet sich π ε ρ  nur noch bei den 

Lyrikern: πε[ρ j ταίς] Alkaios 50s, περ σα 74, περ κεφάλας 93, 
περ c τίμιας 74, π ε ρ 9 περ οέ Grlossen. Doch gebrauchen sie 
daneben auch π ε ρ ί :  vor Konsonanten Sappho lio  2 8 4  53a 
Alkaios 154 36 1 39i, am Versende Sappho 35.

Die a o l i a c h e  P r o e a  kennt (abgesehen von dem zweifelhaften περ 
Τρω 117x) nur π ε ρ ί : vor Konsonanten 83,,.,*. *0. *, 84* 8 5 ,.5. 8. 10. „· , 0· 
.4*1 103 11310 1 1 δβ 119A]0. , 5. 40 D*, 120*.,,.,*  129A15. 17 B64 166,5 
160ai 165* 173 ,*.,*, vor Vokalen 83*, 84 , 85,. „  98, 119A„ 12 1 ,  165* 
168fe, περί . . .  1 2 1 *. 113

113. Dagegen gehort Verkiirzung von ε π ί  zu ί π  speciell 
dem T h essa lisch e n  an: lx τά (=* επ τα) 5 4 i 5, i t  τοϊ 16η.

Dass die th e ssa lisc h e n  Namen ' Λ ν τ - α ν ο ρ ε ι ο ς  16*7 
(neben aeol, 'Λντι-άνορος 9 0 4  91j) und ”Λ ντ-ο% ος  20β·ζ 48b 
65ee (neben Ιίντί-οχος 20 ίο 48n 65e.so) nicht mit αντί, son- 
dem mit αντα zusammengesetzt seien (Prellwitz dial. Thess. 12), 
will mir nicht recht glaublich erscheinen.
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a. Die Eigennamen thess. Κλεόν-δας 1652, Λεονν-δας 68, aeol. Φειδών- 
Sag 146 4 sind nicht aus KhovlSag u. s. w. entstanden, sondern mit dem 
kiirzeren Suffixe -Sag gebildet.

A n m e r k u n g  1. Diejenigen Falle, in denen t hinter einem Konso- 
nanten vor einem Vokale zu * geworden und dann bisweilen dem Konso- 
nanten assimiliert ist, eind besonders bei Jod (t) besprocben. tJber thess.- 
aeol. ρε, ερ, ερρ  statt ρ ι 8. oben § 36, S. 320 f.

A n m e r k u n g  2. Von fremden Namen mit t sind diejenigen be- 
merkenewert, in denen i ein romisches i  =  j  zwiscben Yokalen vertritt: 
thess. Iatov 63 8, Πακτομηΐοι 8, aeol. Δηϊοτάρω 128 2, Τνάϊος Πομπήϊος 16516, 
Τραϊανόν ϊ Ί2ν

ί

114. Ein 1 gemeingriechisches ϊ  blieb bei den Nord- 
Achaem stets nnverandert.

1. In Stammsilben. 

ί ά ο μ α ι  „heilen“:
Thess. :laaovv 16j .26 2 0 i 2/is, — Aeol. αρχίατρον Inschr. I 6 8 2 .

vi/My -ν ϊκος:
Thess. Sehr beliebtes, in den Inschriften 6  16 und 65 oft 

belegtes Namenselement, z. B. 'ίππόνικος 6 2 0 , Νικίας 6 β 16δβ 
65 43, Νικάτονρ 18*4/2δ, Νικαοι- 16eo/7o. 7 2 . βο.84 65δ u. s. w.

Aeol. νικασαντας Inschr. 1219, νικάν Alkaios 80, νικάσψ  
Theokrit 30 261 — Βερενίκας Inschr. 1122 , 'Ανδρόνικός 146β, 
3Άριστονίκαν 1551 , Ααονίκω 157 ir>, Έλπινίκω  158ι, Νικόδ[αμος] 
145d, Νικήρατος 157ίο, Νικιαίωι 132, Νικίαν Theokrit 28γ, 
Νικιάας 9.

σμικρό ς 9 μ ι κ ρ ό ς , μ ικ ός:
Thess. \Μ \ικρά  ΙΟ4, — Μικίνας 65ιβ2, Μικίναιος 16δο·78, 

Μικκν?*ος 65ΐ2δ, Μικκνλειος ΐ 2β. 12 7 , Μικνλλειος ΐδβ·
Aeol. σ μικρά Sappho 34 Theokrit 30 32, — μικρόν Inschr. 

129 A 10 , — Μικίων Inschr. 90ιβ.
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τ ι μ ά , - τ ΐ μ ο ς :
Thess. τίμ ια  16ΐ9 549ο, ισοτιμίαν 54 1 9, femer oft inEigen- 

namen z. B. Τιμογένειος 166i*7o> Κλεοτίμα 60 u. s. w.
Aeol. τιμάν Inschr. 156ιο, τιμαι 162a, τίμαις 130 is, τι- 

μάτω  82ιβ, τι μασώ 119Ci7/is, τίμασαι 130ΐ2, τίματα  Theokrit 
28s5, τίμιος Alkaios 49, τιμίαν Sappho 10, τίμια  44, τίμιε 105, 
ατιμίας Alkaios 74, ατ/jjwoc] Inschr. 129Β 5 1/52, εντίμοις 156$ 
1 δ8 ΐ 2, φιλοτιμίαν 1 2 1  s, φιλοτιμίας 80 40.42, ίφι).ήοτιμ&ησαν 3 1/22, 
— Τιμαρχείω 90s.3 , Τιμαφίνειος 111?, Τιμάν&α 145a. Sicher 
erganzt sind ferner άντιτ[ι]μασαμενιο 119Ai7/is (B 3 1 /22), ι^ίμαί] 
129 A 41 . 44*

In r o m i s c h e r  Zeit wird ει sta tt 1 geschrieben: τείμαν Inschr. 17317, 
τείμας Inschr. 173»/^ Samml. 230 A β 2328, τεΐμαις Inschr. 173s. β/Τ. »0·ε4ι 
τειμιων it, φιλοτειμίας Samml. 241i2/,t 2421S 2449/f0, φιλοτείμως 251 β/9 ΙΩλ ο - 
χε(μω261Ζι ίτεΐμασεν 2518 252 s Inschr. 1 7 3 Die Inschrift 124 mit Τείμη, 
ist zwar noch im lebendigen Dialekte abgefasst, doch verwendet sie schon A.

Nur im th e s s a lis c h e n  Dialekte sind belegt:

7 . 1 ων: ν,ιόνα 53io 5 4 i 4 63i2, ν,ιόναν ?40.
σιμός:  Σιμά lOis, Σιμός 65i32.i28.i69, Σίμειος m , Σιμιας 

Σιμίαιος Ι 6 4 9 , Σιμίονν 6573, Σίμονν$s, Σιμνλος 6 ιδ 16β7, Σιμ- 
μειος 16β3.β3·74, Σιμμίας 16βι 65δ2, Σιμμίαιος 114 ®>5ΐ, Σιμ- 
μίονν 16 δΐ.

Σ τ λ α ν ό ς  54s. — Τ Γ τ ν ρ ε ι α  32.

Nur im a o lisc h e n  Dialekte sind belegt:
d i a  Sappho 45, Παν-όίονις 8 8 . — Ερινος  Glosse.
7 . 1 7 1  ς „Kraft“ Alkaios 137. — π ί ν ω  Alkaios 40 41 1 .
Π ι ε ρ ί α ς  Sappho 683.
σίτο-όείαν, σίτησιν Inschr. 129Ai7.32.
Tt&iovog  Balbilla 1753. — T h a v  Balbilla 1748.
Τ ρϊνα ν .ί a Tlieokrit 28ie. — χίλός:  Χίλω(νος) Inschr. 146e.
Zweifelhaft ist die Deutung dee Namens πίττας  Inschr. 99 100 1471V

2. In Stammbildungssilben:
Suffix - iro -:

Thess. Sehr beliebt: ΦιλΑνος 1656 6 2 n , Αρχ-ινος 16β5, 
*Επιτρατ-ϊνος 65 5 7 , JΕργ-ϊνος 16si, Ενβολ-ϊνος I 6 7 0 , Ανν.Ανος 
1 6 4 8 . 49. so.βί· 63.77 18u , Μαχ-ινος 1664, Μοτ,.τ-Ίνος 165ΐ, Φοξ- 
ϊνος 65ΐ33, -Ινείοι 699 72b 9.

Aeol Φιλ-ίνω Inschr. 1 12α. so.
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Suffix - ϊ τ α - \
Thess. und Aeol. : 'Λφροδ-ίτα (Belege auf S. 349), rvol-tzag, 

7tολ-ϊτο-, τζολ-ϊτενω, πολ-ΐτενμα, πολ-ϊτεία  (Belege auf S. 344 
und 345).

Nur im Thessalischen iiberliefert: Θερσ-ϊτας 6 23  1 6 7 7 * *Ορεσ- 
ίτας 2 0 7 /8, Παρμεν-Τταιος 1684.

Nur im Aolischen iiberliefert: Εσηερ-ιταος Inschr. I l l s ,  
Ταμν-ιτας 1471 7 . 22 .24*

Bis jetzt sind nur im A o lis c h e n  zu belegen die Suffixe 
- Z (ορν-ϊ&α Inschr. 9 2 7 , ορν-Ι&ες Alkaios 27 84), - r # o -  (φιλ- 
ίρ- t i f  Theokrit 28ι), -Ζκ- (φοιν-ϊγ,δ-γραφος Inschr. 8 7 2  1119), 
-Zv- (βέλφ-ϊν Glosse), - ϊ δ ω ν  (χελ-ίδων Sappho 8 8 ).

-ϊν- aus -Typ-.

115. AV'ahrscheinlich entwickelte sich bereits in n o rd -  
a c h a isc h e r  Zeit die Lautgruppe - Ί γ ν -  durch die Mittelstufe 
-inn- zu -Zr-. Belege:

γ ί ν ο μ α ι :

These. γινόμενός 18 oft.
Aeol γίνψαι Inschr. 112ιο, γινομένοις 12146.

γΐνώσκω:
Aeol. γινώο/Μίσι Inschr. 129 A s9, [αν]αγινώσγ.εσ$αι 15714 , 

γινωσΥ.ω Theokrit 29 5 .

ϊ  durch Kontraktion. 

a. au s  Z-Z.

116. Bereite von den N o rd -A c h a e rn  wurde das stainm- 
auslautende 1  der *-Stamme mit der Dativ-Endung in Z zu- 
sammengezogen:

These. τζολϊ  ( «  *7ΐόλϊ-ϊ) 742 16ι« 18 oft 637.
In der κοινή: πόλει 18al (aus πόλεχ-ι).
Aeol. τ τδλ ι  Inschr. 832. &.7 .8 .10 . 1 7 . 2s .34. 26.42*48 119D&o· 

87 129A8.9, ακροπδλl 119Αιο, δ ι α λ ν ο ϊ  8320.
Der Bildungsspraehe entetammen folgende Dative auf -et ( =  

n6Ui Inschr. 119A 27 Ce 121 e 130a 157J3 160M 171 lg, δυνάμει 89t , φύοει. 
124 β, διαίάμψει 173*β·
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In  dem Dative J i f i  waren in nord-achaischer Zeit die 
Yokale noch durch /  getrennt Nach dem Ausfall des /  sind 
sie bald offen geblieben (thess. J d  6 8 s, aeol. J d  152s) bald in 
l  kontrahiert: thess. J i  1 1 , Λ ι φ ι λ ο ς  6 δβ9, aeol. J i  1 1 2 ig.

117. Der a o lisc h e  Akkusativ τ ρ ι ς  „drei“ Inschr. 94i 
(τρ[ΐ]ς Inschr. 129 A 42) ist aus *τρί-ις =  τρί-νς kontrahiert.

Der Nominativ τρεις Inschr. 90 3 119 A , 0 135 8 gehort der Vulgar- 
spracbe an: im Dialekte musste er τρής (aus τρεχ-ες} lauten.

Der ao lisch e  Nominativ Plur. π ό λ ι ς  Inschr. 822 kann 
der Form nach Akkusativ, also aus πόλι-νς: πόλϊ-ϊς zusammen- 
gezogen sein. Eine andere Deutung im nachsten §.

b. r aus l -ε.
··

118 . Diejenigen Falle, in welchen man fur das A o lisch e  
eine K o n tra k tio n  von ϊε  zu l annehmen kann, sind folgende:

1 . π ό λ ι ς  Nom. Plur. 82 2  aus πόλι-ες.
Eine andere Erklarung der Form im vorigen §.
2. - Ιος aus -ίεος =  -ίειος in den Patronymicis \ J  io v \v -  

ο ίο ς  Inschr. 91 2 (aus Λιοννσίεος =  Jiovvoίειος, vgl. Βιττώνεος 
Inschr. 90g =  Βιττώνειος), - σ ϊ ο ς  87e (aus -αίεος =  -σίειος), 
31 . . . ο ίσ ιο ς  1116, Βά/ ,χιος  8 (aus 3 1 . . .  οισίεος, Βακχίεος =  
Μ . . .  οισίειος, Bcr/.χίειος).

In diesen Patronymicis lasst sich Γ schwerlich andere erklaren. Die 
Vermutung, dass sta tt dee gewohnlichen patronymischen Suffixes -ειος das 
kurzere und altere ·ιος gewahlt sei (άιοννοί-ιος, Βακχί-ιος), ist gerade 
wegen des Zusammentreffens der beiden 1 wenig wahrscheinlich.

3 . [τ~]ρισσι, Dat. Plur. Inschr. 9 δΒ ι8, kann aus *τρίεσσι 
entstanden sein. Doch ist es wahrscheinlicher, dass sich in dieser 
Form die urgriechische Endung -σσι nach kurzem Yokale er- 
halten hat (vgl. ομο-σσαι u. a.): also τρί-σσι.

4. ιρος  „heilig“ : Da ϊσρος und ϊσρος (Osthoff MD. IY 149) 
nur zu aolischem ΐρρος, Ιρρος, aber nicht zu Ιρος fiihren konnten, 
so ist das lange l  vermutlich durch Kontraktion entstanden: ob 
aber die Grundform ιερός oder *ϊιρος (Assimilation des tonlosen 
ε an das vorhergehende 1 ?) gelautet hat, wird sich schwer ent- 
scheiden lassen.

Belege: Ιρον Inschr. 842i 139, ΐρω? 117ι, Ίρα 83u  84S3 
112is. 22 119An Bio 120ιι, Ι'ρων 129Αδο 1603ι, *ρ\οις\ 129Βι8, 
Ι'ρηας 8349, Ιρεία ις^ , Ιρτ^ον 92ο, ιρήϊα 129Ββ, Ιρψείει 121 μ ,
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ίροττόηται 129 Α 3 3 , ΐρψς  Balbilla 175β, Ιρον Theokrit 28 4 . 
Die Inschriffcen aus romischer Zeit haben ε ι ρ -  statt ϊρ-: εΐ'ραις 
1657, είρω u. 15, είρέεσσιν 166η, είρων 168 25, αρχείρεος 1697/8, 
είρεα 1716? σρχείρεα β, /.στείρων 1736, ν,ατειρώσιοςιβ.

Unaolisch ist ιερός, 8. oben S. 313, § 30.

Tiber ϊ und ει.
119· Wahrend die Booter jedes ει in l umsetzen, ist dieser 

Lautwandel aus keiner alten und guten Quelle des thessalischen 
und aolischen Dialektes zu belegen.

Kurz und nicht aus ει entstanden ist 1  in thess. ϊ/Λς, aeol. 
αϊ πάνδαμι ασυλι σσπονδι (das Nahere oben in §§ 109 110).

Das thessalische Χρΐσίμον 6 10  =  Χρεισίμον aus Χρησίμου 
steht ganz allein und ist vielleicht nur verschrieben.

Die aolischen Zahlworte τρισγϊλίοις Inschr. 119 A 10 , δισχΐλί- 
οις Bg tragen hellenistisches Gewand: im Dialekte heisst es 
χέλλιοι. In spate romische Zeit fallen τσπράσσηται Inschr. 165s, 
αλϊτονργατον 1681 /2, φίλΐσι Balbilla 174is. Auf die Glosse ατπί- 
τισιν (iiberl. στνντησιν) ist nichts zu geben.

120 . Wie in ro m isch e r Zeit bisweilen l fur ει eintritt, 
so wird auch umgekehrt haufig ει fur urspriingliches l geschrie- 
ben: den oben auf S. 390 und 393 gesammelten Belegen fiir 
τείμά (=* τιμά) und είρος ( =  1 ρος) ist 7τολείταις Inschr. 167 Ac 
hinzuzufiigen.

Auffallend ist ττσεις  in der jungen Inschrift 106. Ein No- 
minativ πάϊς war der guten Aolis fremd. Bei Sappho 34 106 
Adesp 51 ist ττάϊς metrisch gesichert. Vielleicht soil die Schrei- 
bung πάεις nur zum Ausdruck der Diaeresis dienen, vgl. Meister 
Dial. I  96. 121

121. Statt eines echten ει ist irrtiimlich l  iiberliefert in 
μείξάντες Alkaios 31, ά/τείξεται Theokrit 29is.
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Y

122· Ein gemeingriechisches kurzes v ist im Nord- 
Achaischen stets unverandert geblieben.

1. In Stammsilben.

γυνα  (aus gyna):
Thess. γννα 4 2 32 48 e.
Aeol. γννα Inschr. 105 123 131, γυναίκα 102* 1243, γυναι- 

χας 119A q/9 B 4, γυναικών 1 2 1 4 3 , γυναιξι 166 β, — γυναίκας Α 1- 
kaios 39β Theokrit 28η.

γ υ μ ν ά σ ι ο ν ,  γ ν μ ν ιν .ό ς :
Thess. γυμνασιάργιλος 16a. 25 53ι.
Aeol. γνμνόσιον Inschr. 173βΊΐ.36.42.5ο.53, γυμνασίαρχος 

1 2 1 s4 169ιο/η, γυμνασιάρχη 15θ77γνμνασιαργψησαντα1δΟζ 1 7 3 38/39, 
— γυμνίχοισι 12125 1631 .

δ υ ν α μ α ι } δ ύ ν α μ ι ς , δ υ ν α τ ό ς :
These. δννάτ\ται 5s, Αυνατος Ι 6 5 4 , Αυνατείου 65β.
Aeol. δυνοξνται] Inschr. Ι Ι 9 Β 3 3 , Ιδννατο 1214 , δύναμαι 

Sappho 90 Adesp. 56Β 3 , εδνναντο Sappho 933, — [δ]ννάμει 
Inschr. 89 1 , δυναμιν 121ιβ, — δυνατόν Inschr. 84is Balbilla 1747, 
δυνατοί Inschr. 85ΐ9/2ο.

δύο, δυαι:
Thess. δίας 16ai .44.
Aeol. δυο Inschr. 90ι3 1178 1 2 1 4 8  1383 161δ Sappho 36 

Alkaios 41 4 75.
&υω, & ν σ ί α , &υτας:

Thess. ϋντας 123, Θντα 18ι3, Θυτταη*
Aeol. &νην Inschr. 92 2 1 2 1 4 9 , &νη 93β, &νέτω 9 2 4 , &υο- 

μένω 11217, — ϋνσία  in verschiedenen Casibus 112 β 113 5/6 115 6 

1 2 0 7 ·ΐδ 12137, — ίερο&ίταν Inschr. Ι 6 8 2 5 .

χ,ϋν-:
Thess. Κνν-αγία 49, Κνν-ίππεια  ΙΟιβ. “
Aeol. χννίαισι Alkaios 15 2 .
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λυω , λ υ σ ι ς , λυτός:
Thess. 'Ιππολύτεια  74.
Aeo/. διαλυΟ-τρονται Insehr. 8327, συλλυ$ωσι 8524/25, λύ&εισα 

Adesp. 46Α, διαλέλυσ&αι Insehr. 155ai4/i5 (s. Nachtrage), [δια- 
λ€]λΐ;μ£*Ό£ 83 is, — διάλυσις in verschiedenen Casibus Insehr. 
83 20· 28·sj· 4 1, συλλυσιν 95Ήΐ2.

λύκος:
Thess. AIs Namenselement I 64 8 . 49. 5e .02. 6 3 .77  1 8 1 4  47 480

65 5 • 157· 100. 180.
Aeol. Λνζομήδης Insehr. 143, Λνκω  153s.

ά -μ ν ν -  „wehren“ :
These. ’Αμύντας 65i59, — Aeol. ’Λμυνναμένω Insehr. 145c.

Ό λ υ  μ π ο - :
Thess. \^0]λυμπίάς 10δ.
Aeol. ’Ολυμπίων Alkaios 11, Όλυμπο) Insehr. 155a9, Ό λυμ- 

πψ οις  12/18 .
π ν ρ ο - ,  7ΐυρρο~:

Thess. Πυρρίναί[ρ]ς 622, Πύρρειος 65β2, Γίυρρίαιος 65ΐ29, 
Πυρ{ρ)ιάδα 70, Πυρρ- 6 so*

Aeol. Πυρί(ωνος) 146ι, Πυραλίων ο.
συν:

Thess. und Aeol.: oft belegt.
τ υ χ - , τνχά:

Thess. τυγα 6 ι.
Aeol. τύχωσι Insehr. 85 25, ννχ- 117ιο, τύχοισαν Sapplio 77, 

— τυγα Insehr. 85 15/10 92i 1 1 2 8 . 1 3  1271 1471 » 16518 169i 
173i4.24, Φιλοτύχα 101 d.

υ7εέρ} υψο- ,  ύψος:
Thess. υπέρ I 8 26 . 80, cΥπερβίοι 6 i7 , ίΥπε{ρ)ο[ίου'] 63s. 
Aeol. υπέρ Insehr. 85o 119Du.i8/i9 12117 .4 2  168ie 17312 .10  

Theokrit 29i9 308C, κατ-υπερ&εν Alkaios 15», υπερώα Apollon, 
de adv. 193, 13. — ύψος Insehr. 9 4 4 *, bei Sappho 91 x ist υψοι 
neben I'ipot, liberliefert.

t)ber aeol. tywg, ϊψηλος, Ιπερ 8. oben § 107, S. 386.
*

υ π ό , υπά:
Thess. und Aeol.: oft belegt.
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νσ τερ ο ς:
Thefts, ΐστερον 16*s, ιστερομειννία 4ο·
Aeol. ύστερον Inschr. 121*5 Sappho 32 68*.

φ ΐ γ - :
Thess. Φνξιος Glosse. — Aeol. πεφίγγων Alkaios 147.

φνω, φ ίσ ι ς ,  φ ν τδ ς :
Thess. Κ)ϊεόφ^ντοζ 16es.
Aeol. εφνοντο Sappho 30, φύει Alkaios 97, — φύσει Inschr. 

124*, — φντα Inschr. 90s. 1 3  • i8«so 9 1*, φντον Theoknt 28ϊ> 
φντεχσψς Alkaios 44.

ό-φρϊ'Ο - (ζη οφρν-ς):
Thess. 'Οφρϊάδαιος 481, — Aeol. δφρνων Theokrit 30 7 .

Nur im th e s s a lis c h e n  Dialekte sind belegt:

Β ίλ - ιπ π ο ς  Βνλ-ιάδαιοι 4δ (βνλ- *  γνλ-? Vgl. Γνλ-ιπτζος). 
Κ ν λ - ά σ ε ι ο ς  20*. — μ ϊ λ λ ο Μ ν ) Μ ι ο ς  6δτο, Μνλλίναςι*. 
Μ ι σ κ έ λ ο ς  16?s 53*. — η ν ί ο -  „Thor“ : tcv)jow 7**. 
νβρις: 'Υβρίλαος 65ss, <Υβρίστας 1675 6δββ.78· 96.ios.ioe, 

Ύβρέστας Ι 6 7 1 .
Zweifelbaft ist die Qnantitat in Σπνραγος 65 M, Σνχουν 16 61, βεβνχ- 

ώσΰαι Glosse.

Nnr im ao lisch en  Dialekte sind belegt:

{y iμ φ ι]ν .τνό ν iy.ov Inschr. 84s. 
άλι-βδνει  v (vgl. δνω) Glosse.
γλυκύς :  γλνγ.ιος Inschr. 166ιο·ιι, γλνν.ν Theokrit 304, γλν- 

vjeia Sappho 90, γίνν.νηιτιρον 40 125, γ?.νν.νμα)χ)ν 93. 
δνσ-παχεα  Sappho 37. — δρυ-σιν  Sappho 42.

‘/.ατεληλν&οντος Inschr. 839, παρεληλν&ότων 1614. 
ζνγον  Theokrit 30**· — & νγάτηρ  Inschr. 119 A 9 Be 124i. 
&ίρα,  &νρο~: &vρ α ι ς  Inschr. 94s Theokrit 29*9, &v- 

ραο[ις] Inschr. 94*, &νρενρα 94s. 7, &νρώραn Sappho 98, ερ-&νρις 
Glosse.

&νρσοι  Inschr. 117is.
κ λ ί -  „horen“ : Ικλvov Balbilla 1771 , εχλνες Sappho I 7. 
γ .ρ ν η τ ·:  ν^νπται Inschr. 119Αιβ Βιβ, απν&ρνπτοισι Sappho 

3*, κρίπτοισιν Alkaios 154.
ν.νδώνιον Glosse. — Κ ν & έ ρ ε ι α  Sappho 62j.
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κηκαω: ενχ'/χχ Sappho 28a. — κ ν λ ί ν δ ε τ α ι  Alkaios 182 . 
κ ν λ ι ξ  Alkaios 41s Sappho 5 2 , κνλίχνα Alkaios 41a 43. 
κνμερνητι^ς  Glosse. — κντ τάσσ ιδες  Alkaios 15β. 
Κ ύ π ρ ο - :  Ιίντζρος Insehr. 129Αΐδ Sappho 6, Κνπρο- 

Sappho 87 Alkaios 60 Theokrit 3 Ο3 1 , Κνττρις Sappho 5i Theo- 
krit 2 8 4 , κνηρος Glosse.

λν -τρον  „Losegeld“ : ελντρώσαντο Insehr. 84ig. 
λ ν γ - ρ α ι ς  Theokrit 28ao. — ?»νχ-να Alkaios 41i. 
μύρον  Alkaios 3 0 3  42, μνρρα  Sappho 163 Glosse. 
Μ ύ ρ σ ι λ ο ς  Alkaios 2 0 . — μ νρσ ινή ω ι  Alkaios 94. 
μ ν σ τ η ρ ί ω  Insehr. I 6 8 1 1 , μ ν σ τ α  Glosse.
Μ ν τ ι λ η ν α , Μυτιλψαιος Insehr. 827.is 84g. ii 164ab. 
μνχός:  μύχω Theokrit 29s, Μνχίας Insehr. I 6 8 1 3 .  

vv Balbilla Π 6 7  Sappho 5 4 1 .
ννχ-,  νντ,τ: πάνννχιν Insehr. 1177, πάννυγος Sappho 43, 

νύκτες Sappho 52s, ννκτος Sappho 57 Theokrit 3022. 
ν ν μ φ α  Sappho 103 105 Alkaios 85. 
ξ ν λ ο ν  Insehr. 94g Sappho 167. — 7ζτυ-σαυ  Theokrit 2927 . 
tzvk- „dicht machen“ : 7ΐεπννΑδμενον Sappho 56, ετευκασσε 

89, τνύκνα I n ,  πυκινον Alkaios 82.
π ν ν& α νό μ α ν  Balbilla 1744. — ττνργος  Alkaios 23. 
ρνβον  „knimm“ Glosse. — ρ ν σ σ ο ί  Theokrit 29a8. 
av „du“ Sappho I 27 74 78 1 82 Alkaios 87 Theokrit 297. 
στ,ν&ος „Pokal“ Glosse. — ε - σ τ υ φ έ λ ι ξ ε  Alkaios 26. 
α ν δ - ι  πασ-συδιάσαντος Insehr. 1734. 
σίσνρνα  Alkaios 156.
σνρτός: άγασνρτον Alkaios 37 Β, ττάσσνρτον Adesp. 64. 
σ φ ν ρ ο ν : σφυρών Sappho 70, ίν-σφνρω Theokrit 28is. 
τν  „du“ (s. oben av) Sappho I 13 Theokrit 298. 
τ ε - τ ν γ μ έ ν α ι ς  Alkaios 85. — τ ν λ α  Sappho 50 81. 
τ ν 7t—: τυπεντος Balbilla 174ιο, καττντζτεσ&ε Sappho 62. 
τνραννος  Insehr. 119A25.se D e .20. 27.a9. 3 1. 35.se Alkaios 

37 As.
Τ ν ρ ρ α κ ε ι ω ι  Alkaios 94. — τνφόω:  ετνφωσα Alkaios 6 8 . 
να κ ίν & ιν ο ν  Sappho 56. — υ γ ε ί α ς  Insehr. 98a. 
ν δ α τ -f νδωρ: νδάτων Alkaios 34a, νδαρέατερον Insehr. 82u , 

νδρ-αγώγιον 1 0 0  g.
υμνην  Alkaios 5g. — ντννος: εν-ύπνια Theokrit 3 Ο39. 
"Υρρας,  νρχα  „Topf*‘, νρχα  „das Erklimmen“ Glossen.
- ν σ ι - aus -ut-i- zu vet· „Jahr“ : 7ζερρνσιν Theokrit 29*o.
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ψ ύ λ λ ο ν  Sappho 4g Theokrit 30si.
φνλαγ , - :  (fv)Avxt Inschr. 1573-1 0  165ia, χρεοφν)χτ/Μς 1574, 

νομοψυλατ/ΐαν 168 7/β, πεφν?Μχ&αι Sappho 27, φνλακον Theokrit 
2938*

π ο ρ - φ ν ρ ι ο ς  Sappho 44s 64. — φνσ/Λονα Alkaios 37B.
χν - :  λέχνται Sappho 1 0 0 .

2. In Stammbildungssilben.
Die nominalen Stamme auf - v: αρπν-ς, γένν-ς, δάκρυ, μέ&ν, 

νέν.υ-ς, σίκ.ν-ον, χέλν, χ?Μμν-ς; Adjectiva: αργν- ( =  ssk. arju- 
in αρ/ν-ρος, άργν-ριον these. 1 2 /3  18 oft, aeol. Inschr. 1 2 0 7  1534/5 

1657/β), ββρν-, βαρδν-, δασύ-, εν-, εν&ν-, ενρν-, βάδν-, &ηλυ-, 
&ρασν-, oft-, τιολν-, ων.ν-,

Suffixe: -νλο,  - ν γ , - ν μ ο , -ο ρ , -ορο, υ. a. m.
Suffix -σένα : these. Μναμο-σννα 24, Είφρο-σννα 72as, — 

aeo/. μναμο-σννα Sappho 6 8 1 , αβρό-συνa 79, αλο-σονα Theokrit 
30,2.

Suffix -τ έ ς :  α*οΖ. χί'λλησπ^ Inschr. 112—116 oft.
Praesentia auf -vv: these. Χανυ- in Χανολάειος 65ΐδΐ, 

Χαννειος 157 (vgl. Hesych χανυειν βοαν), γίννμαι 1 6 2 3 /23*45, 
— aeol. [αττοό^κ-νέ-μενο^ Inschr. 114 2/3 , άπολλνμένοις Alkaios 
73, άνν-ό-δρομον Sappho 71, τανϊ-σίπτεροι Alkaios 84, άνν- 
σίεργος Theokrit 28 14 .

In δμννν Inschr. 119C9/,0 ist v wahrecheinlich lang.

123. Das urgriechische v wurde von den Nord-Achaem 
noch als reines u gesprochen. Beweis:

Im nord-achaischen Dialekte ist ein urspriingliches tonloses 0  

bisweilen in dumpferes u verwandelt, so in άπυ , οννμα. Da nun 
dieses aus 0  entstandene u und das urgriechische u inschriftlich 
von Thessalern und Aolem noch in spater Zeit durch denselben 
Buchstaben Y wiedergegeben werden (APY, ONYMA und TYXA, 
ΛΥΚ02), so miissen beide annaherad gleich geklungen haben: 
das urgriechische u wurde also von Thessalern und Aolem sogar 
noch in spaterer Zeit als u und nicht etwa als u gesprochen.
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Einem v der nord-achaischen Dialekte entspricht in den 
nbrigen Dialekten ein anderer Yokal.

1. v siaft o im tonlosen Anslaute.

124 . Ein tonloses o im Anslaute verwandelten die Nord- 
Achaer in κ in der Preposition

artv (— αϊτό).
Thess. U7iv 27«, άιτνστίλλαντος 16»$.
a. Yor dem Artikel ist axv zu ά .τ- verkdrzt in dr τας 16ia (ans 

αχ τας), ατ τάν 16 4β, [β]τ τ[άν] 5312.
b. Die Form drro ist stets auf hellenistischen Einfluss znruckzn- 

fahren: sie erscheint in den Inschriften 741 (A), 18 oft, 72 ab oft (A).
Aeol. Die Form arcv ist bei den Grammatikern, den Ly- 

rikem nnd in den Inschriften belegt
1. Epimerismi in Homer. (Cramer Anecd. Oxon. I  47, 28. 

I  68, 8 =* Herodian Π 363, 17. I  479, 24) ΛιοΊΧίς την imo S.
vtcol /άγονοι, vxti την ατζο ατζν, ΛΥahrscheinlich aolisch sind die 
Glossen artv~$£y, άτζν-ΰνσσομεν, άττν-τισιν, άττυ-τρδπεον, vgL
S. 230 unten.

2. In den Lyrikertexten: a m  Sappho 44s, άπνστρέφονται 
Sappho 784, arcv Alkaios 33γ 84 Theokrit 28ie.

c. Danach ist das fiberlieferte αχό Sappho 3 (95?) Alkaios 33* 43 
Theokrit 29 4. „  mit Ahrem  in αχν zn andern.

d. Einmal verwendet Alkaios die im Thessalischen belegte apoko- 
pierte Form a x  in αχ χατεροαν 104.

3. Yon den inschriftlichen Belegen stammen aus dem An- 
fange des IV. Jahrh. άτνν<0]χτμ Inschr. 82 is, aus dem Ende 
des IV. Jahrh. άπνόόμεναι 8345, alle iibrigen aus romischer 
Kaiserzeit: anv 165io 171 u , artiyovov 169β/9, απνδέδοο&αι 17394, 
οπνδόχα 29, ’/re Balbilla 174s 177i. Aus der Samml. ist arcv- 
γονον 2325  hinzuzufugen.

Die gewohnliche Form der I n s c h r i f t e n  ist d-το: Belege aus dem 
Ende des IV. Jahrh.: αχογόνων 119 A**/,, D*,. άχο\γόγοις] D 15/ie, axo- 
όόοιος A t2, ατοθόνην Alg/44 [eprολίχων Αβ, άχοατάλεντες A S4I aaro-
[οτε]Χλαις D I0/u, αχό? 129Bt, — aus dem III. Jahrh. und der ersten Halite 
des II. Jahrh.: άχοατάλεντες 841, άχόδειξιν 85tT, άχόστελλαι άχοστελλάν- 
των ,ο',,, εξαχοστελλάντων άχογράψεται 90 γ, αχό 94 8, άχόϋεοιν 10J άπο- 
χεραο[οαι\ 120,/„ αχό 1214*. w, άχονίμ[μαντα] [ά\χοτάοαην 4Τ1 άχόσχελλαι
130β, άχοσ[τέλλαν]τος ,/4, άχοχ[ε]ράοοει 156,*/,*, άχοόόμεναι 157 β, άχοδείχ&η 
οχοδαχ&ησόμετοτ όχοδείχ&ηοομέτοίς αχοόεδείγμενον xu αχοόώοει 160,„
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αχοσχάΐχγτα άποατέΜχιντα 1&/1β, — bereits A ist geschrieben in απόφασιν 
95B10, αχ οστό)a  116,, — sicber aus romischer Ze it gtammen άχότείσαι 
165 Je (neben cbrv]0)t αχοχαλε- 166β, άχοόεξάμετος 173„ (neben άττί^οσ- 
0α<Μ, α,ττόο^α „), ά,τό 100,/, und Samml. 254 „ .

Dieser Tatbestand lehrt deutlich. dass die nord-achaische 
Form a m  bei den Aolem um die Mitte des 4. Jahrh. noch 
lebendig war, dass sie aber von Alexander’s Zeit ab dem helle- 
nistischen από wich und urns J a h r  300 vo llig  to t war. Wir 
haben deshalb auch in der Inschrift 1 1 2 , Zeile 17 nicht asr[v], 
sondern arrfoj zu erganzen. Erst in romischer Zeit wurde a m  
kiinstlich wieder aufgefrischt.

a m  hat also das gleiche Schicksal erlitten wie das nord- 
achaische ov- =· ava (s. oben § 65, S. 353): beide sind schon 
friih dem Hellenismus erlegen. Doch scheint sich d m  noch ein 
wenig zaher als ov- gehalten zu haben. Denn die Inschrift 83 
bietet noch άπνόόμεναι 45, aber schon αναγράφοντας 49.

125 . Nach Herodian Π  933. 9 haben die A o le r  auch 
ό ε ι ρ ν  gesagt Bei Sappho 84 ist δεΐρο iiberliefert

2. v statt 0  im Anlaute.

126. Dieser Lautwandel ist bisher nur fiir das A olische 
und zwar in folgenden Worten belegt:

ϊ μ ο ς  =  a t t  ouog: der einzige inschriftliche Beleg aus alter 
Zeit ist ν μ ο - λ ο γ ί α ς  155ais/i4 (s. Nachtrage). Dass in den 
Terten der Lyriker ϊμος stand, beweisen Balbilla’s ΐ μ ο ι  177s 
(e  att. όμον) und Tlieokrit’s ν μ - ά ρ τ η  28$, νμ-αλίν,ω  30*o 
(uberl. ιμαλινΜ).

ό μ ο ι ο ς  — ion. όμοιος: vμ ο ίω ς  Inschr. 167 A 6 (rom. Kaiser- 
zeit), νμ ο ιο ν  Theokrit 292<>. Bei den Grammatikern wird aoli- 
sches νμ ο ιος  iiberliefert im Comp. I  § 14, Π  § 8, Π Ι  § 10, 
Etym. Magn. 243, 18. Etym. Gud. 130, 52. Cramer An. Ox. 
Π  8 8 , 2 1 .

ϊ μ α λ ο ς  =  a t t  ομαλός: aolisch ist Hesych’s Glosse εξ l μ ό 
λων (uberl. νμάλ?Α>ν).

Der Hellenismus scheint %μος schon fruh verdrangt zu haben: 6μο· 
λογήμενα Inschr. 8 3 „ /„ .ω, δ[μοι\ 119B„, Όμο-νοΐά 101,.

νμψαλος =  a t t  όμφαΜς: Comp. ΙΠ  § 10.
ν π ισ & α  =  a t t  οπισ&εν, als aolisch bezeugt von Apollon, 

de adv. 193, 13 (s. oben § 9, S. 274), ist iiberliefert in dem
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Lyrikerfragmente: »ό cJ5 εξνπισ&α ν.αστά&ειςζ Adesp. 67, vgl. 
Hesych εξιπισ&α' Ικ τον δπίσω.

νσ δ ο ς  =  att. οζος: als aolisch bezeugt und uberliefert in 
dem Sappho-Fragmente 4 ι:  ν σ δ ω ν , vgl. die Bemerk. aufS. 136 
unten. Hesych’s νσδο ι ·  οζοι, yX&6ol kann nur aolisch sein.

Dagegen ist bei Sappho 931 δσδο> uberliefert.
Ύ δ ν σ σ ε ν ς :  ^Οδνσσενς, quern Ονδυσσέα fecerant Aeoles« 

Quinct. Inst. orat I  4, 16.
υρνις  =  ορνις hat keinen besseren Gewahrsmann als Tzetzes 

zu Hesiod Erga 664 (Gaisford Poetae minores Graeci, edit. Lips. 
1371, 1 1 ) und wird mit Recht von Meister Dial. I  54 verworfen, 
vgl. ορνις Inschr. 9 2 7  Alkaios 27 84.

Dass ein b e t o n t e s  o in u verdumpft wurde, ist nach allem, 
was wir tiber Schwachung griechischer Vokale wissen, nicht gerade 
wahrscheinlich. Alle angeflihrten Worte (ausser ’Υδνσσενς) tragen 
nun freilich in Folge der aolischen Barytonis den Accent auf 
dem v: doch lag derselbe bei ίμός, νμοϊος, νμφαλός u rspr i ing-  
l ieh  auf der Suffixsilbe. Ferner ist eine urgriechische Betonung 
οζός sehr wahrscheinlich, wenn wir das Wort mit Fide Worterb. 
I 4 371 zu lit tig-lis „Schossling“ , /&gis ,,Jahreswuchs“ stellen 
(ogi-: ogidh). In νπιοϊϊα  endlich kann das v aus * ν π ί σ ο * ν π ί -  
αιατος und den zahlreichen Zusammensetzungen mit *νπισ&ο- 
(vgl. a tt  οπισ&ό-δομος, οπισ&ό-πους, δπισ&ό-τονος u. s. w.) entlehnt 
sein: doch bleibt, da das angefiihrte εξνπισ&α die einzige Quelle 
der Grammatiker zu sein scheint, noch die zweite Moglichkeit, 
dass hier die Versthesis ^ _  v) dieselbe Wirkung wie die Tief- 
stufe des Wortaccentes gehabt hat.

Trifft diese Vennutung, dass nur ein u r sp rU n g l i ch  ton -  
loses o in u iiberging, das Richtige, so gewinnen wir wenigstens 
einen relativen Anhaltspunkt fiir den Beginn des Lautwandels: 
er muss vor der aolischen Barytonis, also entweder in der altesten 
Entwicklung des Aolischen oder bereits in nord-achaisclier Zeit, 
eingetreten sein.

NachPicA* (briefi.Mittheil.)ietda8 aolischeu ein tieftouiger Miniraalvokal, 
deseen Farbung durch die Natur der umgebenden Laute (μf π, $) bestimmt 
wurde: νμός verhalte sicb zu όμός, wie eek. sum ad Adv. „zugleichu zu sanuis.

3. v statt o im Inlaute.
127· Einem t o n l o s e n  o stand bereits vo r der nord- 

achaischen Zeit ein v gleichberechtigt zur Seite in
H o f f ma n n ,  die grieehiachen Dialekta. It. 2G
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ό ν ν - μ α ,  a t t  όνομα.
These, ονίματα 1 6 ’Ονόμ-αρχος 65 so*
Aeol. οννμα Inschr. 1665 . 7 . e 167A*, προσοννμάσδεσ&αι 

1737/8, προσοννμασιας η ,  'Οννμαι,ς 141, *Αντωνίμειος 90si, Καϊ*- 
ώννμος 111 τ, επαηνμον 171 is.

Von den zahlreichen bei Heist er D ial I  55, Anm. 4 zu- 
sammengestellten Belegen der Grammatiker fiihre ich nnr an: 
Apollon, de pronom. 4, 18 έ/χρεόγοντάς (fact  το A io 'Uyjov τους 
περί Κομανόν άντωνομασίας yxUjuv, είγε το μεν οννμα ον vjoivov, 
το δε ονομα. Herodian Π  935, 19 ΑίολεΙς δε οννμα άγοντες.

Der Κλιώηψος Inschr. 865/5 130β ist ein Ionier.
Wie das gemeingriechische Adjektiv -ώ ννμ  ος zeigt, gehorte 

οννμα bereits der griechischen Drsprache an. W ir haben uns die 
urspriingliche Yerteilung der Stamme auf g r i ech ischem Boden zu 
denken als: cotμα, -ώννμος, aber ονόματος, όνόματι (mit betontem ο). 
Durch Ausgleichung entstanden a t t  ονομα, nord-ach. ονόματος u. s. w.

Freilich hat u r s p r o n g l i c h  aucb ονομα den Accent nicht aof der 
Stammsilbe getragen: denn die alte Flexion lautete nomp·  (sek. nama, lat. 
ndmen), Lok. nom^n- t  (darans got. namo, gr. δνομα), Dat. no mn-e i  (dar
ans got. n a m n gr. 8τνμα).

128. Auch das von den Grammatikem „aolischi; genannte 
ΛνοΓί α γν ρ ι ς  (Anecd. Ox. I I  399, 5 το άπ)χ>ίν αγνρις· το γν 
ψιλόν Aioh/jiog, E t  Gud. 7, 9 αγνρις Αίολινών, E t  Or. 27, 6  

ν.ατ Αίολεας αγνρις καί πανηγνρις), welches inschriftlich in 
π α ν ά γ ν ρ ι ς ,  π α ν α γ ν ρ ι ά ρ χ α ς  aus romischer Zeit (SammL 
241—251) oft belegt ist, war gemeingriechisch, vgl. ion. a t t  παν- 
τγ/νρις. Zwischen -τγγνρις und αγορά wallet das gleiche Verhaltnis 
wie zwisclien -ώννμος und όνομα, vgl. den vorigen §. 129

1 29 . In den folgenden ao l i schen  Worten lasst sich fiber 
die Entstehung des r keine sichere Auskunft geben:

μ ι }γ ι ς  *= a t t  μδγις Comp. ΙΠ  § 10.
σ τ ό μ α  =  a t t  στόμα: Comp. I  § 14 (hieraus von Gregor 

Cor. 585 geschopft), σ τ ό μ α τ ο ς  Theokrit 29*5 .
Entstand das tonlose v in στομάχων, στνμάχεοοιΊ
π  ι τ α μ ό ς  =  a t t  ποταμός ist die durch den Sinn geforderte 

Lesung bei Varro de ling. L a t V 25.
ξνανον  ·*- a t t  ξόανον (Tzetzes Exeg. in Iliad, ed. Hermann 

1 2 2 , 13), kann, wenn tiberhaupt glaubwiirdig, von ξέω getrennt 
und zu dem gleichbedeutenden ξνω (ξνρόν) gestellt werden.
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A n m e r k u n g .  Nacb Prellwitz de dial. Tbess. 13. 54 soil das thessa- 
liscbe Praesens γ ί ν ν - μ α ι  1622/23.45 (flektiert wie τίνν-μαι, αρνν-μαι) durcb 
Yerdumpfung des o aus γίνομαι entstanden sein. Wahrscheinlichere Er- 
klarungen sind im Folgenden bei der »Bildung der Tempusstamme* vor- 
getragen.

Ebenso will mir Prellwitzens Ableitung des tbessaliscben Namene 
Ν ν - μ ε ί ν ιο ς  1625 aus Νίν-μείνιος: Νιο-μείνιος: Νεο-μείνιος nicht einleucbten: 
eine bessere weiss icb freilicb nicbt an die Stelle zu setzen.

4. v statt ion. a.

130 . Wahrscheinlich n o r d - a c h a i s c h  war das aolische 
Zahlwort

π ί σ σ ν ρ ε ς ,  π έ σ σ ν ρ α .
Belegt sind bei Hesych πίσσνρες πίσσνρα (Glossen), bei 

Balbilla πίσνρα 1776. Eine zweite Form war πίσυρες, belegt in 
dem homerischen πίσνρες und den Glossen πίσνρες, πίσνρα, 
πισνρων. Uber das 1 vgl. oben § 102.

Dass v nicht aus a entstanden ist, betont bereits Meister 
Dial. I  58. Wenn er aber πίσσνρες und πίσνρες von einander 
trennt und ersteres auf *πίτΡορες (=  dor. τίτορες), letzteres auf 
*πίτνρες ( «  ssk. catur-) zuriickfuhrt, so will mir das schon 
deshalb nicht scheinen, weil sich πισνρ- (mit einfachem σ) dem 
indischen catur- durchaus nicht gleichsetzen lasst.. πισνρ- kann 
nur auf *πισσνρ- beruhen. Die Vereinfachung des σσ hangt 
vielleicht (ebenso wie das 1 statt c) mit dem Accente zusammen: 
πίσσνρες: πιονρων, da gerade hinter einem ton losen  Vokale 
Doppel-Konsonanten bei den Lyrikem vereinfacht sind.

Es ist also von π ε σ σ ν ρ - auszugehen. Das k a n n  aus 
k v c tv o r aber auch aus kvetv'r: kvetvur entstanden sein. In dem 
letzteren Falle ist die Farbung des Minimalvokales auf das ur- 
spriinglich vorhergehende /  zuriickzufuhren.

In ganz dem gleichen Verhaltnisse, wie πίσσνρες zu att. 
τίσσαρες, stehen die aolischen Worte

σ ν ρ ξ  (σύρκεσσι Glosse) zu att. σαρξ, 
σνρκ ιζε  Glosse zu att. σάρκαζε:

Den Stamm des Wortes σαρχ- setzt Prellwitz Etymol. 280 
als tvtHc- an : das aolische v ist, wie in πίσσνρες, eine durch das 
vorhergehende F beeinflusste Form des Minimalvokales.

a. Der aolische Name Βνχχις Alkaios 85 v ist eicher von Βάχχις zu 
trennen.

26*
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5. v statt v .

131. Da den N ord-A chaern  die Ersatzdehnung fremd 
war, so sprachen sie statt eines ionisch-dorischen v vor einfacher 
Liquida ein kurzes v vor doppelter Liquida in folgenden (vor- 
lanfig nnr fiir’s A olische bezeugten) Worten:

ν μ μ ε ς  (=  a tt υμείς) Sappho 24 25, νμμεων Alkaios 96, 
νμμιν Apollon, de pronom. 98, 2, νμμιν Sappho 14, νμμε Alkaios 
13A, νμμε· υμος, υμείς Λιολιγ,ώς Hesych.

ίΑ μ υ ν ν ά μ εν ο ς  (=  a tt *Λμν\·άμένος) Inschr. 145c.
Verschrieben iet Άμεννάμενος Inschr. 144 f aus Άμνννάμενος.
ολοφνρρο)  («* a tt όλοφνρω) Herodian Π  949, 2.
In den Lyrikertexten iet vw  statt des uberlieferten vv herznstellen 

in μεγαλνττΒο Sappho 35, μνννάμετος Alkaios 89.

i

132. Ein urgriechisches langes v blieb bei den Nord- 
Achaem stets unverandert.

Gesprochen wurde es als reines u.

1. In Stammsilben.
J  ιόν-νυσος:

lliess. Αιόνννσος 6 n.s$, Διονύσιος 15b 62u/i*.
Aeol. Ζονννσω Inschr. 167As Bs, Jiovvaioioi 841 7 85β/τ. 

i i . u . S4.se·4i 1139/10 121*4.ss, Jiovvaloig 854 160S4/S5, Jiovwtog  
90i7 91 i 126* 155*.s, ΑιοννσίνΛη 971 , Αιοννσοδώρω 1279.

&νμός:
These, τνρο&νμία 65*.
Aeol. Θνμος Sappho I 4. 1e.27 16 Alkaios 5* 35i 50$ Adesp. 

56B i Theokrit 293e 30u . *4 , ηροΘνμως Inschr. 84*o, πρόθυμον 
Samml. 315*.

&vo-  (zu &νω):
Thess. ed'vae 81.
Aeol. ε&νσε Inschr. 129A 4 3 , (&)νσ(ων) 155ae (s. Nachtrage).

I
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κύριος,  κύριος:
Thess. κνρρον 1 6 2 0 . 4 6? κύριον 17 5 .
Aeol. κύριον Inschr. 824 I I 9 D 2 7 . 2 9 . 1571 0 , κύρια 95Bn, 

κυρία 129 β  2 2 , κυρώ&εντος 83ss, Κύριος 104, ακυρα 120s 129 Β 4 4 .
λΰ σ

Thess. Λύσανδρος 62 3 , Λυσανίαιος 18ιβ 658 6 , Λυσίας Ι 6 4 9 . 7 3 , 
Λυσίμαχος 18so. 4 2 / 4 3  65δ8, Λυσίπονος 651 2 5 . 1 27, Λυσούνειος Ι 8 9 .

Aeol. Λνσαγόρα Inschr. 155ι, λνσον Sappho Ι 2 5 , λυσι- 
μέλης 40, λνσαι Alkaios 11.

Πν9~:
Thess. Πν&οκράτεις 65 6 3 , Πν&δρμας 1 7 3 , Πνέουν 481.
Aeol. Πν&α Inschr. 131, Πν&οφάης 855 6 , Πύ&εος 155ι, 

Πν&- 114δ.
Σ τ ρυμών:

Thess. Στρυμουν 18 2 ο. — Aeol. Στρύμονος 105.
σϋλο

Thess. ασυλίαν 54ΐ9. — Αβο/. ασυλι Inschr. 156β 158ιο*

Nur im thessalischen  Dialekte belegt: 

φυλά  16,9.
Φρυνο-: Φρύνος 16&8 72a7, Φρ^/χψα] 10n, Φρννίσσκος 

65,38, CDgv- 264.

Nur im aolischen  Dialekte belegt:
ά-ρρυσιον  Inschr. 847 (/ρΕ-). — dt;-: δίδϋκε Sappho 5 2 1 . 
&νμ~: υπα-$ύμιδας Sappho 46 Alkaios 362. 
κύδος  „Ruhm“: κυδώνια Glosse, Κνδαρέτα Inschr. 124,. 
κύμα  Alkaios I 8 2  191 . — Κ νρανα ίω  Inschr. 1562. 
Κ ϋ μ α ίο ις  Inschr. 158,ο, Φιλοκνμαιος 1 7 3 3 3 .88. 48.69. 
Λ ν δ ιο ς  Sappho 19 85s. — λ ύ π η ς  Adesp. 56A 4. 
μυελός  Theokrit 28ie 302 1 .
μύ&ος : μν&ων Balbilla 175«, μυ&όπλοκον Sappho 125. 
μυρ ιο ι :  δισμυρίοις Inschr. 119Aa, μυριο- 150$. 
νυν Inschr. 129Α4ι Sappho 12δ 11 106 Alkaios 20 Theokrit 

29s7 3 Ο5 . 2 8 .
πυρ  Sappho 2,o Alkaios 344. — συκ ιάν  Inschr. 9 0 7 /e. 
Σκυρ[ίων] Inschr. 114e. — 7εεδα-τρυομέν ας Alkaios 50e.



η μ ι - τ ι β ι ο ν  Sappho 116.
ν ς  „Schwein“ Alkaios 99. v(v) Inschr. 92e.
ϊ ε ι  Alkaios 341 .
χρ υσ ό ς , χρνσ ιος: χρνσω Sappho 123, χρνσο- im Compositum 

Sappho 9i 18 170 Alkaios 33a, χρνσώσψ Inschr. 1535/6, ενχρνσν) 
173s5, — χρνσιον Subst Inschr. 82s.is? — χρνσειοι Sappho 30, 
χρνσιος Inschr. 84π  864.7.1 1 /1 2 . 14 -34.se. 41*45 116e 173e.33.36.4s 
Sappho Is  5 a 84 85 1 Theokrit 29 57. χρνσο ιερά (— χρνσίοτέρα) 
Sappho 123, χρίσεος Inschr. I 6O20. 26.

ψ ν χ α ν  Balbilla 175i4, μεγα?/)ψίχο)ς Inschr. 1734s.
φ ν χ ρ ο ν  Sappho 4i.
In Theokrit’e υδάτ ι να  26 ,t kann v nature lang oder unter dem 

Versictus gedehnt sein (vgl. homer, vdcog am Versschlusse).
t

2. In Stammbildungssilben:
Thess. άνεν&ννοι It»,  — Aeol. νπεν&ι>vov Inschr. 165e/T.

··
Nur im A olischen belegt:

αγν.νραι  Alkaios I89. — ίσχνρω  Alkaios 15i.
ν.αρvy.-  „Herold“: ΥΑχρνΥ,ος Inschr. I I 6 3  I 6 O1 7 . 2 2  17346, 

Ιερογ.όρΐΎχι 168ai, ΥΜρνσσίτω 129A 3 7 134s, ανα/.αρνσσην 1121 $/ΐ9» 
avcr/Μρνξαι 113n 114?, Υαρνγμα 1174.

Y. lv ivv  Sappho 161. —  χ ε λννα  Sappho 169.
a. In aeol. ζμ ν υ ν  Inschr. U9C»/,0 ist das v wahrscheinlich nicht 

kurz, eondern nach Analogie von δίδων (— δώόην), χέρναν (=» χερνάην) 
gedehnt.

b. άρνΰσο  Sappho 7$ kann au9 Μρη/ιαο oder *άρνν·ε·αο entstanden 
sein, wenn es nicht in &ρ-νν·ο<?ο ζα andern ist.

Nasalis sonans. 1
(jber den Begriff derselben s. Bd. I 170. 1

133. Die Nasalis sonans =  χι, ψ  erscheint bei den 1 
Nord-Achaem, wie bei den Ioniem, im Anlaute, im Inlaute 1 
und im Auslaute im allgemeinen als a. I

Aus den zahlreichen Belegen mogen hervorgehoben werden:
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1. Im Anlaute.
a -  und av- (vor Vokalen) „nicht“ ans n-.

Thess. ά-ΰονοι 7 4 3 /4 3 , άν-εύΰυνοι 4 3 , άν-ώρως 71a.
Aeol. ά-ζάμιος Inschr. 82is, α-χνρα 120s 129B 4 4 , α-σνλτ 

156β 158ίο, α-σπονδι 156? 158ιο, α-τελες 156i4, ά-τέλεες 155ai$. 
is (s. Nachtrage), α-τέλεαι9, α-μο'χάνον Sappho 40, ά-φάνης 6 8 3 , 
a-v.ar/jog 149, ά-συνέτημι Alkaios 181 , ά-τίμιας 74, ά-εργω (aus 
άβέργω) Theokrit 281 5 , α-νίδετον Glosse, — αν-αιτιος Inschr. 821 7 , 
άν-άρι&μα Sappho 67, u. a. m.

aya-  aus yigtx· zu μέγα:
Thess. Άγα-πνρρειος 651 21 .
Aeol. άγά-σνρτον Alkaios 37 B, ayav Sappho 121.

a μ μες „wir“ aus nsmes (ssk. as-mdd, germ, uns):
Thess. άμμε I 6 1 3 . 1 4 . u .  is, άμμέονν m .
Aeol. Inschriftlich αμμι I 6 O5 . 8 , αμ[μέο)ν\ 163s. Bei den 

Lyrikem αμμες Alkaios 18 3 Comp. Π Ι §61, άμμεων Sappho 32 
Alkaios 8 8  96 Adesp. 64, αμμι, Sappho 136 Alkaios 19a 3 6 4  63 
77 Adesp. 58, αμμιν Sappho 751 Alkaios 80 Theokrit 28s Comp. 
I l l  § 60, αμμεσιν Alkaios 100, άμμε Sappho 115 Theokrit 30ae, — 
άμμων Alkaios 105A, αμμετερων 105B, άμμετέρας Theokr. 28 ιβ.

Kraeis iet eingetreten in καμμες Theokrit 2930, καμμε 0_.

αν&ρωπος  aus ipndhro- zu μεν&ήρα „Sorge“ :
Thess. ΆνΟ-ρονπνλα 76, ίΑνΟ-ρονπύλειος 16so.
Aeol. ανΰρώπο) Inschr. 17314 , άν&ρώπο)ν 173io Sappho 

22, άν&ρώποισι Alkaios 4 1 4 53 Theokrit 28so.

α ρισ τός  aus nr-isto-\ ,>* x * zu ner, α-νεραρετα  aus q,re-ta \ *
Thess. αριστενων 13 70, ferner zahlreiche Eigennamen mit

Άριστα-.
Aeol. άριστά Inschr. 119Cie, αριστον Alkaios 35s 48 A,

αρισ[τος~] 501 , Άριστα  Inschr. 110, [Με)γαρίστω 138a, Ά ρ  ιστόν i- 
yaxv 1551 , Άριστδδαμον Alkaios 49 1 , — άρετας Inschr. 1244 

125s 128s 130ia Ι6 Ο1 9 . 2 5  17333. 4 3 * 48/49 Sappho 80, Κνδ-αρέταν
Inschr. 124 j.

. Thess.

2 . Im Inlaute.
a -  aus sip- „einu: 

ά-δε?.φεός 71 s.
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AeoL a-detyicn Alkaios 92, a-6f.iuc 37 A, ά-πάντων Adesp.
64, α-/Λ>χον Balbilla 17be 176β, er-λό/ω Theokrit 289 (ο-λόχω ·· *
ist schlechte Uberlieferung).

Βάκχος:
These. Βάν.χιος 6δ1 1 8·
AeoL Βακχωνείω Inschr. 110, Βάν,χιος I lls , Bcr/.χίω 120io, 

Βάκχω 138*.
β α σ ι - λ ε ν ς  aus gyAirhus (s. Bd. I 170):

These. βασύ*εύς I6 1 7 /18 , βασιλείας *. n. *s. 43. 48. 47.
-4eo/. βασί'/^νς sehr oft: sammtliche Belege bei den »Stain- 

men auf -Tjf : , βασίληϊς Balbilla 17517 176s 177$, βασι-
ληΐω Sappho 49, βασιλψων Alkaios 33 s.

Neutra auf -μ α τ - aus -mpf-:
These, πολιτεύματος 16η , ιραφίσματι 7*8, β̂/τ,

γράμματα 16n , οννματα *ι. « ,  Ψαφίσματα i s . u , δαπαναμα- 
τονν 63ι*.

Sehr oft ζ. Β. κτήματος Inschr. 834, ψαφίσματος si, 
αγάλματος 113ιο, κτήματα 836. 8, σώματα 119Α η Β ΐ4, κτημά
των 83*5, χρημάτων so} οϊκηματεσσι 94s u. a. m.

Der Nominativ auf ·μα kann auf -*»p beruhen.

μ ά χ α , - μ α χ ο ς  (s. Bd. I 170):
These. -μαχος sehr beliebt in Eigennamen ζ. Β. Ι4ντί-μαχος 

166s.ce, *Λνδρό-μαχος 65ios, Ιίριστο-μαχος 1 6 η*74.34, Μάχιος 
65*c u. a. m.

AeoL ναυμαχίαν Inschr. 94«, 3Αριστομαχος 111?, — μαχον 
136s. 4, σύμμαχος Sappho l*s, μαχαιταν Alkaios 33ό.

Nur im Aolischen sind belegt:
a - ν ν - μ  ι , ά - ν ύ - ω  „vollenden“ (ssk. sa-nu- aus *SQ-nu-): 

άννόδρομον Sappho 71, άννσίεργος Theokrit 281 4 .
ά λα / .ά τα  „Spindel“ (aus *a-l\ikata zu lit. lenketas „Haspel- 

etock“, lenkiuve „Haspel“) Theokrit 28i.**.
- α π ο ς  («  lat. -inquus in long-inquus, prop-inquus): παντο- 

δ-άπαισ Sappho 2 0 , άλ)κ>-δ-άτζοισιν 92.
άτερ  (=  germ, sundir) Alkaios 1 1 .
δ ά σ ν ς  (=  lat. densus aus *d$8us); δασνπο[δα] Inschr. 93e.
ί - λ α χ ν ς  (aus *Ioghus, ssk. laghtis, lit. leftgwas „leicht“): 

ίλάσ[σοις] Inschr. 129A*o/»i.
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Ι'λα-φος (aus *eln-bhos n ach  Fick W orterb . I 4 3 6 5 , vg l. lit. 
/dn-is, altb. jelerii „H irsc li“) A lk a io s  97 , T h eok rit 3 0  ig.

ένατος  (aus *ενβα-τος =  enviytds) „n eu n te“ : Inschr. 1 5 6 is-
κ α κ ό ς  (aus *knkos; lit. kenkti „ schad en“): κακόν Sap ph o 2 8  2 

A lk a ios 92 , νΑν.οισι A lk a io s 35 , κακώ ς 8 1 , ΥΜκοπάτριδα 37  A , κ α -  
γοτάτων 5 9 .

γ ,ασί-γνητος  (aus s. B d . I  171):  Inschr. 1 1 9 D id

127x3.
λ α χ -  „erlangen“ (aus H^kh- zu lit. per-lenkis „ A n te il, G eb iih r“, 

Fick W orterb. I 4 5 3 6 ): Ι'λαχον In schr. 8 2 i s ,  λαχόψ Sap ph o 9 g , 
?<αχόντων A lk a io s 13  A .

Aber (ε)λοχον Balbilla 175J9.
μα-τέω  „treten, geh en “ (zu lit. minu „tre ten “. also *miyt6s): 

μάτειααι Sappho 5 4 , μάτης T h eok rit 2 9 15, ματεί G losse.
πά&ην  (zu πένΰος, S tam m  qentJi: qnth) In sch r. 82k 119Di2, 

κ[ακο]τΓα$7αν 1 2 1 2, πα&οίσας A lk a io s  4 2 .
παχύς  (aus *jmghiisy vg l. la t. pinguis) : πάγεα Inschr. 9 4  c, 

πάχος 94g .
τα -νυ-  (zu τεν-, τείνω): τανυσίπνεροι A lk a io s  84.
ταχύς  (aus *dhypgh\isy lit. danghiti „streben“) : ταχέως Sap p h o  

I 21. 23, τάχα A lk a io s 2 5  2 T h eok rit 3 0 c , τάχιστα A lk a io s 45 .

3. Im Auslaute.

A k k u s a t i v  S g .  der kon son antischen  S tam m e a u f - a .
A k k u sa tiv  P lu r. der konsonantischen Stamme auf -α ς.

Belege in der Formenlehre.

ό έ τ , α :

Thess. δε/,ά·7ΐεμπε 18 oft.
Aeol δέκα Inschr. 8821 9 4 ι  ΙΙΘ Β ^ο 1354/5.
Ober δέκατος, δέκοτος e. oben § 74, S. 362.

μά  affirmativ (zu μ tv):
Thess. μα 720*27. 29.44 I 620. 22* 42»4g 5 3 q 6 3 h  6 5 s .
Aeol. val μά Αία Inschr. 119C 20.

' N u r  im a o l i s c h e n  D ia lek te  b e leg t:

εννεα (aus *εν-νεβα =« nevq,, lat. novem): Inschr. 135* 
Theokrit 30*7.

ivvev.a (aus *sem-vek\i, vgl. Prellmtz Etym. 94): Inschr.
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1244 125s 126s 128s 150,, Ι'νεχα 1215s 129A,8 130w 136l0 
160(9· 26 17333*43*49.

ϊ τ ε τ α  (ans *sept\i, lat. septem): Inschr. 119Asi 135s I664.

0 statt a  aus
134· Statt des urspriinglichen bei den Dorem erhaltenen 

a  setzen I o n i e r  und A c h a e r  ein 0 ein in
εΐν.οσι, el·/.αστός  (dor. Ρείνχχτι, Grundform *veik%ti). 
- / .όσ ιο ι  (dor. -y/xnoi, Grundform *kntioi).
Belege und Besprechung dieser Formen in § 73, S. 362.

Dem dorischen und ionischen a steht bei den Nord-  
A c h a e r n  ein 0 entgegen in

ό έ / ο τ ο ς  (aus *dekn-tos), aber di/.a s. oben.
Belegt und besprochen ist diese Form in § 74, S. 362 f.

Sehr zweifelhaft ist der Wert der aolischen Formen (ε)λοχον 
Balbilla 175io (besprochen in § 70, S. 356: vgl. oben die Bei- 
spiele fiir λαχ-) und ο- Ιοχω  Theokrit 2 8 9  (besprochen S. 199 
und 356: vgl. S. 408 oben die Belege fiir α-λοχος).

A n m e r k u n g .  Die aoliseben Lantgnippen ata, eta, 010, ωΐύ aue avn 
**■ a^$1 eva »  eys, ova «  0119, ωνο *= o#9 sind bei den »Diphthongen« in 
§140  besprochen.

R sonans.
Ober den Begriff desselben s. Bd. I 171.

1. Als QU, <*Q.

135. Im allgemeinen war ttoendes γ  bei den Nord- 
Achaem, wie bei den Ubrigen Stammen, durch ρ α  α ρ  ver- 
treten. Beispiele:

Im Anlaute.

άργ- „glanzen“, άργυρος , άργνριον.
These. (άρ)γνρροι 1 s/a, άργνρίοι 18 oft,1Άργοννειος 65j5.s5.i46· 
Aeol. άργνριον Inschr. I 2 O7 , αργνρίω 1657/8» σργνρα 1534/5.



411

άρχ-  (aus xgh- zu germ, regen „sich erheben“):
These, άρχά 54 1 * 651 , νττ-αρχέμεν 1 6 19 5 3 7  5 4 2 0 , tvr- 

αρχέτου Ί u , άρχι- in Zusammensetzung 1 1  a 1 2 4  und 4a (s. Nach- 
trage), Ιίρχε- in Eigennamen z. B. ’Λρχελάειος I 6 5 8 .ee u. a. m.

Aeol. Sehr oft z. B. άρχα Inschr. 82g. 10 83i4 84i2, άρχει 
82 19 , υπ-άρχοισα 8413 127 β, υτζ-άρχοντα 119 D i7 , αρχών 129 B n , 
ί'Λρχ-ίτζτζα 96ι, Πολυαρχος 1 2 1 23 .so.5i u. a. m.

Im Inlaute.
βαρν- ,  ά ρ ν - „Widder“ (ssk. vrsan-):

Aeol. άρνηαόες Inschr. 155ai3/i6 (s. Nachtrage), άρνηάόωνi8, 
άρνων Theokrit 2812.

γ ρ ά φ ω  (aus gxbh- zu germ, kerban):
Thess. έγραψε 16ig, όνγράψειν *ι, άγγράψαι 63n , 

ψανζας 1641/42, όγγράψαντας u , ποΆγραψαμενοιςβιβ, — ονγραφεϊ 
53 ίο 54*4, όνγραφέν 7 3 1 , — ίπογεγραμμένος 16s. 1 0 . 3 5 . 3 9 /4 0 , — 
όνγρά[(ραν] 7 4ο/η, 7ζολίζογραφει&ένζουν 162ι ,  πεπολιτογραφει- 
μένοί 1641.42. 46/47, — γράμμαζα 16ι 0.

γράφωισι Inschr. 82a, -ογράφων 121 ιβ, προσγράφψ  
129Αδο/δΐ, γράφψαι 83η, άτζογράφεζαι 90τ, — έγραψε 8425, έτζί- 
γραψαι 116$, ανάγραψαν 120π/ΐ8 157 4/γ, 173δ*, άναγράψανζας 
83 49, γράψανζας 84* ι, — άναγράφη 85 ;,4 16035, άναγραφησεζαι 
8847,  ε/ζεγράφψ  17336/37, γράφενζα 119Ds4, —  γεγράμμενος 
119Dsi 1577, — άνζίγραφον 85δ3, φοινιχόγραφος 872 1119, 
γράφα 119Dg, άναγράφα 1577, όιαγράφα 119Αβδ B n  Dio-is. 
23.26* 32/33, έτζιγράφαν 120ιο, άνζιγράφενς 85», — γραμμάζευς 
85io.39. 47, — γράητα  113ΐ4 Ι Ι 6 7  17335.

Nur Balbilla ecbreibt γ ρ ό π π α τα  174 u , γρ ό π τα  175ao·

Κ ρ α ζ - und - κ ρ ά ε η ς  in Eigennamen:
(Uber χρέτος und -χράχης =  krtes s. oben § 27, S. 309):

These. Zahlreiche Eigennamen z. B. Κράζι/ζπος 37 s, -Aa- 
%ρατΐ7ΐπεΙοι 6e, — ίΑσζο/,ράζεις 65/6, ζτζον.ράζεις9, 'ΕπϊΑρά- 
τεις I649.70.71, J αμο/βάζεις Φιλοχράζεις 6 5 β u. s. w. —
1ΕπΓλραζιδας 1 6 ι 2 .7β, Ευκρατίδας 6 5 a 1 u. s. w. —1 'ΕπίΆραζινοϊ 
6 5 δ7, — Τιμο'Αράζεια 1 0 », ΣονσίΆραζείας 1 8 s 7 /3 8 , 1<4νΜΑράτεια 36 
u. s. w. —  ίΑντί'Αράζα 6 1 , \ΕπίΑράζα 78a.

Aeo/. Belege in § 27, S. 309.
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χρατιοτος:
These. Κρατιστό/Μς 72bs, — Aeol. χράτιστα Inschr. 12 1 ιβ. 

χρατεω, χρατερός:
These. Κρατική- in Eigennamen IO7 I 6 5 0  48e 75ι/*, Κρα- 

τιραιοί 6 s, Κρατιράεια 10w.
Uber aeol. Ιηιχρζτίω s. § 27, S. 309. Wenn die Glos3e κο ρ τερ ά  

aoliech iet, so weist sie auf ein ur^pnjnglichee καρτερά bin.
··

Von den nur im Aolischen belegten Worten seien hervorgehoben:

ά -τρα χτος  Adesp. 52 .,Spindel“ aus *trkv-tos zu ssk. tarhu 
,.Spindel“.

βαρύς (aus *gfus, vgl. ssk.gurus, got hauriis): βαρνδαίμονος 
Alkaios 37 A, βάρυναν Glosse.

βραδύς , βαρδνς  (aus *grdu-): βαρδντεροι Theokrit 29*o. 
όρ ax- (zu δερχομαή: ε'όραχε Theokrit 30 7 . 
όραχ- (zu zd. drazhaiti „ergreifen“, also Stamm derzho 

djrzho-): εδράζατο Theokrit 30$, δράχμαις Inschr. 84*4. 
βράδ ινος „scblank“ (aus rfd-)·. Sappho 90* 104. 
fg a  χος „Lappen“ (ssk. vjrk-nds „abgerissen, abgetrennt“): 

βράχια — βράχια Sappho 70*, βράχος Comp. I  § 17, Π  § 1.
χαρδια  (aus *kjrd-: herd in germ, heti/j): χαρδίαν Sappho 2β, 

χαρδίας Theokrit 294, χραδίας 30*.
μάρτττω  (ssk. υιατς: mrrdti „fassen“): χάμμαρψαι, χάμ- 

μαριίης Glossen.
πάρ& ινος  (zu lat. riryo: Stamm gheryhon: ghfglUno-): 

Sappho 61 69* 9 9 , άϊπάρ$ενος 96, τιαρϊϊενίχας 1 0 2 , παρθενία 109. 
τάρβος  (aus tfg-): ά-τά[ρβως~\ Balbilla 1 7 6 7 .

2. Als op, ρυ.

13 6 . tiber diejenigen Falle, in denen die N ord-A chaer 
oder nur die A o ler ορ statt αρ — f  sprachen, ist in §71, 8.356 
gehandelt. Die urspriingliche Tonlosigkeit des αρ scheint der 
Grund seiner Verdumpfung zu ορ gewesen zu sein: χορτερα, 
μ οργιάς, μορνάμενος, νορ&αχινο!, όρπετόν  (aus srpetdn), 
Π ορνοπ ία : ΙΙορνθ7ΐ Ιων, π  τορμός, τ ε τ  ο ρτ αϊος. Auch 
fiir die aolischen Glossen ο ρττ a ξ ορτχα ”0  ρ up a diirfen wir 
vielleicht eine urspriingliche Endbetonung voraussetzen.

Ober τέχορϋαι, μεμορΰαι, (φϋορ&αι s. die Bemerkung auf S. 357.
Die nord-achaischen und aolischen Worte mit ρο statt
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ρα =  r sind zusammengestellt und ausfiihrlich besprochen in 
§72, S. 357—362: nord-ach. σ τ ρ ο τ ό ς , βροχνς ,  aeol. ΰροσνς ,  
σ τ ρ ό φ ω , ε π ι τ ρ ο π ή ς ,  κρονέο ι  σι ,  γ ρ ό π τ α ,  άνδροκάς.  Die 
Tonlosigkeit des ρα und vielleicht der folgende dumpfe Vokal 
haben zur Entwicklung des ρο gefiihrt.

3. Als νρ:

1 3 7 .  Die aolischen Worte π έ σ σ ν ρ ε ς  (aus kvetvpes) und 
σν ρ ξ  (aus tvrk-) sind in § 130, S. 403 besprochen. Bemerkt sei 
noch, dass die Inschriften in ihnen bisher nur -αρ- iiberliefert 
haben: τέσσαρα 135c, τεσσαράκοντα 168*7, — σάρκα 1 1 2 ic, 
σάρκι 1 12  1 15 n .

L sonans.

13 8 . Das tonende / ist, wie allgemein. durch αλ,  λα  ver- 
treten in den bisher nur fur’s A o lisch e  bezeugten Worten:

ά γ α λ μ α  (aus *a-gl~ma zu γελ- „glanzen“, vgl. Fick Worterb. 
I  4 432): άγαλμα Inschr. I l l * ,  αγάλματος 113χο, αγάλματα Al- 
kaios 15s.

κλάδος  (aus *kld6 =  germ, holt): κλάόον Theokrit 29x4, 
άκλόδας Glosse.

μάλ& ακος  (aus *mjdh0- zu got. mild-s =  mtldhos „milde“): 
Sappho 50 Alkaios 34c Theokrit 2 9 2 4 .

σ π λ ά γν ο ν  (aus *8plghno-: ssk. plihdn, altb. slezena „Milz“). 
σπλάνγνων Inschr. 93 s.

γ¥αλκός  (aus *ghlghd- zu lit. gelezte, altb. zelezo „Eisen“): 
χάλνΑίο Balbilla 174χο, γάλκοη Alkaios 15ι, χαλκίαν Inschr. 1015 
121 so 173s5, γαλκία 121 ss 122s, χάλκιοι 1353, χάλκια 135c. β 
χάλκιαι Alkaios 15s.

Die Diphthonge.

Allgemeines.

13 9 . Ixn Thesealischen entstanden zwei neue kurz- 
vokalige Diphthonge (d. h. solche, deren erster Komponent kurz 
ist) dadurch, dass
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jedes urgriechische und nord-achaische η in ει, 
jedes urgriechische und nord-achaische to in ov 

verwandelt wurde. Das Nahere in § 43, S. 323 ff. und § 87,
8. 368 if. Dass bereits die Nord-Achaer η als u  sprachen, ist 
eine unbegriindete Vermutung, vgl. § 45, S. 324 ff.

··
14 0 . Im A olischen entstanden die drei kurzvokaligen 

D iphthonge at ει oi und der Diphthong toi (ψ  und at 
bisher nicht belegt) dadurch, dass ein v vor einem echten oder 
aus τ/, κ/, τ  vor / u. s. w. entstandenen σ als Nasalis sonans in 
i iiberging. In nord-achaise her Zeit wurde noch -y$- ge- 
sprochen: denn 1) haben die thessalischen Formen )*ειτορενσαισα 
4s, 7tavcfa 65j, α7τε)*εν9ερεσ&ένσα 7 2 a i.3 . 4 . 6*1 1 * 1 2  den Nasal 
im Inlaute vor -act *= -tja noch direkt erhatten, und 2) konnen 
die thessalischen Auslautsgruppen -ac, -ες, -ος in τας ίπιστολάς 
I643.47, ταμίας 16*ο*46 17β, απε?*εν&ερεσ&ίς 72aio* 14, ενεργετες 
54ιο, roc ταγός 16$. ii.si.4i, ποΗ μοςη , γινόμενός 18 oft u.a.m. 
nicht aus den aolischen -αις, -sic, -o/c, sondern nur aus -ανς, 
-ere, -ονς hervorgegangen sein: das thessalische ·άς, -ες, ·ος lasst 
sich also mit dem aolischen -cr/c, -εις, -οις nur unter der Be- 
dingung vereinigen, dass zur Zeit der Staramestrennung noch 
-ati8, -em. -ons lebendig war.

Der libergang von -m- in ·ισ· war zur Zeit der lesbischen 
Lyriker bereits vollzogen. Das alteste inscliriflliche Beispiel ist 
Μα?Αείσιος 164 f (vorion. Alphabet).

I. - ις  aus ·ηβ  (*= oder
•αι ς  im Nom. Sg. der Stamme auf -av und -αιτ: α/.ονσαις 

Inschr. 83$4 1 19 D is .S8, σννάνταις 8588, [πρ'Ιεββενοαις 89n>, 
ϊερατείααις 97ι/*, όιαριτάσαις 1 1 9 Aja B n ,  αποσ[τί]λλαις D 1 0 /1 1 » 
[xa?J](o)aa[i^ η , πρι τανενσαις 120η, ανόάσαις Balbilla 1757, 
τρεσσαις 1769, όρομαγ(ε)τησαις Samml. 2951 , γνμνασιίαρχ^)- 
οαιςζρ,  — νΑρναις Alkaios 344 414, τναίς Adesp. 59. Zweifel- 
haft ist οιόησαις Adesp. 56A 6* — Von den Grammatikern werden 
als Beispiele angefiihrt im Comp. I l l  § 38 γίλαις, πείναις, von 
Herodian Π, 266, 17; 405, 29; 618, 1 ;  671, 19 τάλαις, με?Μΐς, 
Θόαις. Herzustellen ist -α/c (statt -ore) in με?Μΐς Sappho 57, 
ν.ιν%*Ύ\ααις Alkaios 82, είσκαλεσαις Theokrit 3 0 u .

Der Nominativ Αίας , welchen die Grammatiker ale Auenabme be- 
zeichnen (vgl. die eben angefuhrten Stellen Herodiane), hat gar nicht Λ/αιτ-, 
sondern Alai· zum Stamme, vgl. den Akkusativ Α1α·ν bei Alkaios 48 A.
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Da Balbilla die Entstehung des -αις nicht begriff, bildete sie auch 
von α-Stammen Nominative auf -αις (statt -ας): Καμβνσαις 17δ10, γενέ- 
ταις 175,7.

-αις  aus -a-ns im Akk. Plur. der weiblichen und mannlichen 
f-Stamme. Die Inschriften enthalten bis jetzt ausser dem sehr 
haufigen Artikel ταίς gegen 70 Belege, z. B. αρχαις 82s. 10 83 14 

84i2, δΐΥΜίς 130n  156n  1 δ8 ΐ 3 I 6O1 2 . 24/25 , παίσαις 82β.ιο, 
Ιρείαις 83 43, ΥΜ&ισταμέναις 84 1 2 , δράχμαις 24, ΰνραις 94β, εξ- 
ίδραις 1112 , γραφαις 119Dg, διαγράψαις 32/3 3 , ψαφοφορίαις 35, 
σεάΏχας μαρμαρίναις 120ιβ, αλλαις 1215, τραπέζαις 123, αμέραις 
129Α42, ταίσδε 1601 2 , εΐραις Ιθδγ, τείμαις 173s-6/7 . 20. 54, χρν- 
οίαις 8 ιι. a. m., — εξετάσταις 8 4 2 1 129Ββο/6ΐ, δινΑοταις 8 5 2 2 . 
33. 3i . 43.47 129Bs 1361 4, ν^ρίταις 95Ββ, πολίταις 119Α 7 .15  120is, 
ταμίαις 129 A 45, ενεργέταις 4ο/ιι u. a. m. Bei den Lyrikern 
ist -αις richtig iiberliefert in ταις ε'μαις ίταίραις Sappho 1 1 , 
πόλίαις πλένχαις 46, ογβαις Aik. 9i, /x λίγναις μεγάλαις ποι/Αλαις 
412, ννμφαις ταίς τεενγμίναις 85, δνίαις 8 8 , λυγραις Theokrit 
28ίο, έπομμαδίαις  29 29, ανλέιαις &ίραις 39. Endlich belegt das 
Comp. I § 3 υ. 12 den Akkusativ auf -αις mit κάλαις, σάφαις.

Fehlerhafte Akkusative auf -ας kennt von den Inschriften nur die 
Breeos-Urkunde 168 4. r>. e (rom. Zeit). Bei den Lyrikern ist iiberliefertee 
-ας natiirlich durch -αις zu crsetzen: ταίς (oder εμαις) Sappho 42, πλέκταις 
Alkaios 36 2, Σκυϋίκαις 103, λεύκαις Theokrit 30,

- ε ις  im Nom. Sg. der Stamme auf -εν und -εντ: μηδεις 
Inschr. 84& 117s, δείγβεις 112& 1133 1158, αφέσεις 160η, 
στοίχεις 173is, προσμέτρεις is/m, — τίΰεις  Alkaios 34s, ουδεις 
49, βοίγχις 69, είς 75, [σν]γχροισϋεις Adesp. 56Β 7, πάρεις?  61, 
/Μοτάίϊεις 67, αϊδεσΟεις Theokrit 30β. Zweifelhaft ist μέδεις 
Alkaios 5ι 48 Β. — Bei den Grammatikern stehen im Comp. 
I l l  § 37 νοείς qράνεις Υ,άλεις, in den Anecd. Ox. I 171, 18 είς,

είς aus ίνς ist die echt-aolische Form der Proposition: selb- 
standig Inschr. 823 837 84 oft 85,6.21.<8 8849 934 944 958*4 112n  
1137-13 114,0 116u 117e 119B6 1207. , 4. , 8. 19 1213 1 .87 128< 
129A ,0. 15. 16· 20. 22· 28. 85. 46 B29. 58.Cl/62 1 30 l 0 1367.11.15.18
150g 1573.io.ii.i2 l 6O5. 20. 2c 1 6 2 5 . c 173 oft, Samuil. 230A 9 2 7 8 4  

279s 2 9 6 4  Sappho 69* Adesp. 51 Theokrit 2 8 9 . 1 5 , zweifelhaft 
ist εϊς πάλιν Alkaios 21, — in dor Zusammensetzung: Inschr. 
83n/i2 8587 95B26 119Ae.ii B 7 129Α π.,ί. 18/19 B 48 156& 
1572.12 1587.8 159o 165e 17349 , ισ- =  είσ- 165s, είσκαλεσαις 
Theokrit 30n , — εϊσω Inschr. 94?.
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Statt des metrisch nicht festen ες, ia- let εϊς, eUs- herzustellen bei 
Sappho 119, Alkaios 32. Erganzt ist (etjoldco Sappho 2-. Bei Theokrit 
283 kaon είς sta tt ες geleeen werden. Die Form ig dringt erst mit dem 
Hellenismus ein und wird aach von Theokrit und Balbilla zngelassen: die 
Belege in § 34, S. 319.

Das aolische -εις enthalt stets e c h t e s  - ε ι ς  nnd ist nicht etwa dem 
attiecben -εις gleichznsetzen.

-o ig  im Nom. Sg. der nicht-thematischen Participia auf 
-o-rr: ΐ'ψοις ορΰοις χρνσοις Comp. Π Ι  § 39 (von νψω-μι u, s. w.).

-ο ις  aus -o-ns im Akk. Plur. der o-Stamme. Yon den bis 
jetzt vorhandenen Belegen (es sind ausser dem sehr haufigen τοίς 
etwa 80 an der Zahl) seien des Beispiels wegen nur genannt: 
στροτάγοις 83 η , όινΜΟ’λόποις u, ravoig 43, αλλαλοις 8330. 33.3 5  

117», προεδροις 84ο, Λίτώ λοις is, αντοις 84π 85όΐ.52 95Be 
1 1 2 i9 119D 1 3 . 33· 28 I0 8 u , Ι'/,γόνοις 112*0/21 120η  156β 158ig, 
ΰεοις 116δ.ίο 1 2 1 5 3 , νόμοις 119Big C7 .U/15 T)u  160is.s3, 
φίλοις 129 A 27 130s u. s. w. Bei den Lyrikem stehen: δφ$άλ- 
μοις Sappho 57, οτειράνοις 781 , τυαοοάλοις Alkaios 15s, ενειν,α- 
μενοις 35 [φί]λοις Adesp. 5 6 A 4, (ρανροτέροις πόντοις 73, 
άνδρεΐοις πέπλοις  Theokrit 28ιο, μαλάτ,οις πόχοιςιζ, δόμοιςis, 
νόσοιςζο. Endlich flihrt das Comp. Π Ι  § 33 als Belege an: 
&εοις, άνΰρώποις.

Ein Febler des ionischen Steinmetzen ist τούς Inschr. 8δ4β. Bei 
Alkaios 73 ist άπολλνμενοις (iiberl. ·ονς) herzustellen.

Ob auch -vrg  zu -vig wurde, wissen wir nicht: dagegen 
spricht ενδυς Alkaios 156. Aus -ivg  entwickelte sicli *-##$, 
welches weiter in -ϊς zusammenschmolz (s. oben § 117, S. 392): 
τρις Inschr. 94i und sicher erganzt 129 A 4 2 ; vielleicht auch ηδλίς 
82 2, s. die Bemerk. auf S. 392.

Π . - 1 0 1  aus -n si =  -nti (Endung der 3. Pers. Plur.).

-α ιο ι  aus -a-mir χόλαισι Alkaios 189, δίψαιοι 3 9 2 , φάΐοι85 
und bei Priscian I  51.

φαΐοι Sappho 66 ist die dritte Pers. des Singular. Herzustellen ist 
φαΐσι als 3. Plur. sta tt φαοϊ bei Sappho 56 Alkaios 49, ferner κεκριχαισι 
Sappho 137, πεπάγαιοιν Alkaios 34 3.

- ε ισ ι  aus -e-nsi: προτίϋεισι Inschr. 84 1 , (piXioi (statt (pi- 
λείοι) Balbilla 17415, επιρρόμβειοι (von επιρρόμβημι) Sappho 
2n/ia, Xtiai Sappho 16.

-ο ισ  1 aus -o-mi: εμμενέοισι Inschr. 8320, οΐχψοισι 8329, 
άπαγγέλλοιοι 84$ 119A33, ίχοισι 84ιο 85ιβ 1377, κρονέοισι 893,
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[υ]ηάρξοισι 9 5 E u , σταλώσοισι 1 2 , [άποδ~\ί[ό~\οισιν 1161 s , [συν- 
αγ]ορήσοισι 119Β3 1/3 2 , ΎΜλέοι(σ)[ϊ] 122δ, εταχινέσοι(σ)[ι] 1 8 6 2 , 
-άσοισι 1 3 8 9 , στεψάνοισιν 1512 , ενίηοισιν 175ό, χρύπτοισιν Α1- 
kaios 15^, φορέοισι Theokrit 28 u . Der Konjunktiv τέτοιαν 
Insclir. 155aπ (s. Nachtrage) ist nicht aus τέν»ωισι entstanden, 
sondem eine Analogiebildung nach dem Konjunktive des aa- 
Aoristes und Perfektes mit kurzem Modusvokale: ερνσσ-ο-μεν, 
ειδ-ο-μεν, ion. άπον-ρνιρει, πρήξοισιν (die letztere Form haben 
die Ionier den Aolem entlehnt, vgl. Bechtel ion. Inschr. 138).

In -otac ist das iiberlieferte -ουαι zu andern: άπνκρνπτοισι Sappho 3 2, 
νεύουσιν Alkaios 15 8.

-ω ισ ι  aus -o-mi: γραφωισι Inschr. 825, [ε%κολατν]τωισΐΒ/4, 
γινώο'/,ωισι 129 A 39, άνατε&έωισι 1626.

Verkiirzt zu -ωοι in εωσι Inschr. 8520? συλλύϋωσι 24/25, τύχωσι i5l 
διεξαχϋέωσι 43/44, άναγορενΰέωσι 58, ζώωοι 112 J8, -οωσι 1172, ποιέωσι 12016,

Φ 1 1 5 8 ιλ·
III. - ισ ι  aus -n(t)-si (Dativ Plur. der nt-Stamme).

ττα ΐσ ι Balbilla 174m =  *π<ίντ-σι, vgl. Sappho χέρ-σιν 782, 
δρν-σιν 42 a u. a. m.

IV. - ίσ ιο ς  au s -n s io s  «  -ntios,
- ε ίσ ιο ς  aus -ent-ios: Μαλοείσιο[ς\ vorion. Inschr. 164 f.

V. - ια α  aus =* -ntia.
- α ισ α  im Part. Fem: ϊεροσταξαίσας Inschr. 841 , νπα- 

σόενξαισα Sappho I 9 (s. Nachtrage), μειδιάσαισα 114 (s. Nachtrage), 
γελαίσας 2 5, σννέρραισα 78.

- α ισ α  in 1 1  αΐσα aus pantia: τζαισαις Inschr. 82β.ιο 129B2* 
Samml. 24110 242ιο, ηαίσαν Inschr. 112c 113*, τζαίσας Inschr. 
154δ 173*5 Samml. 230Αβ B 2 232? 254i7, τζαίσα Inschr. 11210 

1137 115e.
Ein Fehler des ionischen Stoinmetzen ist πάσαν Inschr. 160*. Statt 

πάσ- ist παισ- berzuetellen bei Sappho 2 U 853 Alkaios 15, 59.
- ε ισ α  im Part. Fem.: άναγράφεισαι Inschr. 1626, μάτεισαι 

Sappho 5 4 3 , δάμεισα 90, μίγεισα Alkaios 5s 13 B, λνΰεισα 
Adesp. 46A, ϋέρσεισα Theokrit28s. Erganzt: φωνείσας Sappho 2 s/4.

-ο ισ α  im Part. Fem. νπάρχοισα Inschr. 84u , νπάρχοισαν 
127c, t πάρκοίσας 1734i, τζροσψ.οισαν 85j3, ευεργετψ,οισαν 128», 
όφέλλοισαν 157δ, άρμόζοισαν 173ΐδ/ιβ, πρετζοίσαιςη, άσμενιζοίσα2ο, 
ελ&οίσαι Balb. 176c, οιοισαίο, άιοισα Sappho lc, Μ ποισα^ ε&έλοι- 
σα*4, 7ζλή&οισα3$, Υ,ατ&άνοισα 6 8 , προσίδοισαν69, τνχοισανΊΊ, λι-

Hoffmann, die grieclileeVien DIalekte. II. 27
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7ioLoeu 84, εχοισα 85 πα&οίσας Alkaios 42, ηεδεχοιοαν 59, 
t7ti7cvevoiaa 6 6 , εχοισα Adesp. 52, εχοισ9 Theokrit 28ig, — δοϊ- 
οαι Sappho 10.

Statt -ονσ- ist -oto- ζο leeen: λίποισα Sappho 109, άμέργοισαν 121.
μ ο Ιο a statt att. μοΐαα , dor. μώσα aus montja: Μοϊσαι 

8 appho 60 84, μοισάων 164, μοίοαν Adesp. 53. Femer bezeugen 
μόίοα Herodian II, 1 , 30; Eustath. 413, 9.

Statt μονοο- ist μοισο-πόλων Sappho 136 zu schreiben. Irrtumlich 
wird μώσα im Comp. I § 13, II § 7 aoliech genannt: diese Form war 
dorisch and ale eolche bootiecb.

Kurzvokalige Diplitlionge.

AI

141. Ein urgriechisches cu blieb bei den Nord 
Achaem im allgeraeinen unverandert. Beispiele:

1. In Stammsilben.

a ll t-  „leuchten, glanzen":
These. ['Ε]ξ-αίΰα 1014.
Aeol. Ζ-αι&ώνειος Inschr. I l l 4 (aus *Ζα-αί&ων: ein wert- 

volles Zeugnis fur aolisches ζά =  διά), αί&όμενον BalbiUa 174δ.
α ίνος  „Lob“ :

These. Λίνος  1 6 7 β, Λϊνειος 46, Λϊνέαιος 16β*, ΛΪνετο[ς] 
20β, Λίνέτειος 16β79 Λ ίνέτα  78b, Ααμαίνετος Ι 6 7 Τ 62s/4.

Aeol. αΐνέω in verschiedenen Temporibus z. B. επαίνησαι 
Inschr. S49.in,ie 85m 1146 1209 130η, εηαίνεντες Alkaios 
37 A u. a. m.

a t ο χ -  „schamhaft seinu:
These. Λίσχίνας 16β9, Λίσχίναιος 11 s, Λίοοχίναιος 6bai.nf 

Λϊοχυλος Ιββο/βι.ββ.βι», Λίσχνλειος 54δ 16β4.87, Λίσχνλίς j32 
4a u. a. m.

Aeol. Λίοχνλης Inschr. 852, Λΐσχρί(ωνος) 146s, Λίσχίν[α] 
Samml. 2921.

und vieles andere mehr.
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a. Ein stammhaftes at ist nur in thess. εΐμουν (=  αιμων) and δεί- 
μονν (— δαίμων) in ει verwandelt, 8. unten § 150, S. 423 bei ει.

2. In Bildungs- und Flexionssilben.

Nomina auf -α ιο ς ,  -α ια .
Belege unten beim »Zusaramentreffen eines Diphthongen mit einem 
Vokale*.

In der Flexion der a-Stamme: Nom. Plur. auf - a t ,  Dativ 
Plur. auf - α ισ ι , -α ις .

Adverbiale Lokative auf -a i.
Personalendungen -μ α ι ,  -(<o )a i, - r a t ,  -ν τα ι.  
Infinitivendungen - μ even, -σ $ α ι .
Infinitiv des σα-Aoristes auf -oca.

Die auf gewisse Distrikte besebrankten thessaliscben Endungen 
-τει  (statt -ταή, -ν&ειν  (statt -νταή, -ο&ειν (statt -αϋαι) sind bei 
ει in § 150, S. 423 f. besproeben.

142. Dureh E p e n th e s e  entstand bereits in n o rd -a c h a i-  
sc h e r  Zeit - α ι ρ - a t v -  aus -αρι-, -αν/-:

Thess. χαϊρε 48s, ΧαΙρουνος 6 is, Κι&αίρουν 65u5.
Aeol. χαϊρε Inschr. 103 104 105s 107 u. ofter, Sappho . 105 

Alkaios 5i 54 A, χαίρψ  Balbilla 1747 Sappho 8 6 , χαίρων Bal- 
billa 174n, χαΐροις χαιρετώ Sappho 103, μαρμαίρει Alkaios 15i, 
Φι)χται[ρείοισι'] Inschr. 8844, εταίροις Sappho 5, εταιραι Sappho 
1 1  31, μάνχαρα 1 is 78s, — φαίνηται Inschr. 1735 1 , φαίνομαι 
Sappho 2 16, (ραίνεται 2 i 111, εφαίνεο 34, εφαίνετο 53, φαίνολις 
95, μαινόλαι 1 ι8, μελαίνας Ιιο, ν.ταίνω Alkaios 140.

Ober aolischee Ιτάρά β. oben § 12, S. 276.

143. Durch K o n tra k tio n  entstand ai vielleicht bereits 
in friiher Zeit in dem Nomen π α ϊ ς ,  Gen. tcαιδο'ς. Bewei- 
eend kann hier nur das Metrum sein.

Aeol. παϊς  Sappho 38, 7εαϊδος Sappho 90 Theokrit 30s. 17 , 
παϊδα Sappho 8 6  95 117 1 2 1 , 7tal Sappho la Alkaios 1 5 7  

Theokrit 291 , τταίδων Alkaios 51s, παιδοφιλωτέρα Sappho 47.
Offen iet nur der Nominativ: πάϊ ς  Sappho 84 85 106 Adeep. 61, 

vg). πάεις  in der spaten Inecbrift 106. Balbilla gebrauebt auch den Vo- 
kativ offen: πά ϊ  175a. Die in romieeber Zeit gebildete Form ηάϊν  Inschr. 
169 e ist fur den Dialekt wertloe..

27*
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Auch die edalische Bronze, welche jedes andere f  zwischen 
Vokalen bewabrt hat, schreibt bereits παϊόες (s. Bd. I  § 57,
S. 175). Deshalb vermutet Joh. Schmidt KZ. X X X II 371 Anm., 
dass /  in παΡιό- nicht lautgesetzlich, sondern durch Einwirkung 
des «F-losen, im Kyprischen belegten Nominatives πας  =  *πάβ-ς 
(Belege in Bd. I  136, § 7 c) ausgefallen sei.

144 . Im b o o tisch en  Dialekte ist at schon friih durch 
die Mittelstufe ae in a (geschrieben αε, η) iibergegangen. Bei Thes- 
salern und Aolern hat at seinen urspriinglichen Lautwert at be- 
halten: ware das nicht der Fall, so wiirde der thessalische Wandel 
von at in ti und der thessalisch-aolische Wandel von -αω- in 
-ao- (durch -a/o-) unerklarlich sein.

Einem aolischen at entspricht in den ubrigen Dialekten

1. ein dor. ion. η.
145 . Die aolischen Worte α ίμ ισ έω ν  Inschr. 82o.n =  

att. ημίσεων und α ίμ ίο ν ω ς  Etym. Magn. 452, 37 (Λίολεϊς το 
'Ησίοδος vxti ημίονος Λίσιοόος /μι αίμίονος Μγονοιν) harren 
noch der Deutung: so viel steht aber fest, dass die allgemein 
verbreitete Ansicht (Meister Dial. I  83), der Diphthong at diene 
hier zur Bezeichnung eines breiten d-Lautes, vollig unhaltbar ist, 
vgl. oben § 45, S. 325. Kann zwischen ημι- und α\μι- nicht 
ein regelrechtes Ablautsverhaltnis walten? Es liegt der Bedeu- 
tung nach nahe, das idg. se-mi „halb“ (ssk. sd-mi, lat. se-mi, gr. 
τΓμι, ahd. sdmi) mit ssk. si-mdtt, st-md' „Scheitel, Haarscheide“, 
si-mant-ayati „scheiteln, durchschneidenu und germ, si-da „Seite<fl) 
(eig. „Halfle“): altnord. sida, ags. side, ahd. sita zu verbinden: 
wir komraen damit auf einen Stamm set: sai: si „in der Mitte 
durchtrennen, halbieren“ und ein doppelstammiges Nomen sei-mi 
(«* semi): sai-mi „das abgetrennte Halbew.

Neben αϊμι- lag im aolischen Dialekte anch ή μι-: die Belege auf 
S. 829 unten.

146. Wenn der im Etym. Magn. 452, 37 (s. den vorigen §)' 
liberlieferte aolische Name Λ ΐσ ίο δ ο ς  — ion. dor. 'Ησίοδος im j 
Etym. Gud. 249, 49 durch »o τ ψ  αίσίαν δδδν πορευόμενος* e r- |

1) Sek. et-mdf, st-mdn und germ. si-da werden bereits zueammen-^ 
gestellt von Per$$on Wurzelerweit. I l l ,  Anm. 6. I

« V
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klart wird, so sind hier die alien Grammatiker, indem sie das ai 
als echt und urspriinglich ansahen, einsichtiger gewesen als die 
modernen, welche von einem Ή σι- mit eehtem η ausgehen und* 
dem aolischen Λ ίσ ι-  den Lautwert dsi- geben (Meister Dial. I  83), 
vgl. den vorigen §. Der Dichter cΗσίοδος stammte aus dem aoli
schen Kyme: sein Yater gab ihm den gewiss schonen Namen 
Λίσίοδος. Als nun die Familie am Anfange des 7. Jahrh. nach 
Bootien iibersiedelte, wurde aus dem Λΐσίοδος in der bootischen 
Mundart, welche at in η umsetzte, regelrecht ein 5Ησίοδος, und 
unter diesem Namen kamen die Werke des Dichters, welche er 
in Bootien verfasste, zu den Ionem und Dorern. Der falsche 
Spiritus asper verdankt seinen Ursprung wohl der volksetymolo- 
gischen Ableitung des Hat- von ήδομαι oder ϊημι.

Man hat die junge bootische Inschr. Samml. 800 mit ταμ Μωσάων 
Είσιοδε ίων  zum Belege fiir echtes e in Ήσι- angefiihrt, ohne zu bedenken, 
dass scbon in frnher Zeit der urspriinglich nach bootischem Lautgesetze 
entstandene Name des Dichters Ησίοδος in ganz Griechenland widerklang 
und deshalb den Bootern der jiingeren Zeit ein echtes, weil gemein- 
griechisches, η zu enthalten schien. Auch sonst ist im Jung-Bootischen 
ein aus ai entstandenes η in et weiter verwandelt, vgl. Meister Dial. I 241.

147. Die Prasentia &ναίσγ.ω  und μ ιμ ν α ίσ κ ω  (Etym. 
M. 272, 16. 452, 35. Anecd. Ox. I  197, 2. Schol. zu Λ  799) 
=* att. dvfp'/My μψνήσχω  sind von den schwachen Stammes- 
formen dva (zu &νη), μνα (zu μνη) mit dem Praesenssuffixe -/σκω 
(vgl. die wohlbezeugten attischen Formen &νή-ισκω, μιμνή-ισκω) 
abgeleitet: & νά-ίσγ.ω 9 μ ι-μνά -ίσ γ,ω .

Bei Sappho 62 ist κατϋναίσκει fiir das iiberlieferte καταφάσκει her- 
zustellen.

2. ein dor. a, ion. η.
μ α χ α ί τ α ς  Alkaios 33δ (=  dor. μαχατάς, ion. μαχητής) ist 

von dem Desiderativ *μαχά-&-ω abgeleitet, wahrend μαχα-τας auf 
dem in μαχά-σω, μαχα-ααι u. s. w. auftretenden Stamme beruht.

γ έ λ α ι μ ι , 7ΐάλα ιμ ι ,  τζ ί ,άναιμι  (Herodian I I  930, 4: 
andere Belegstellen bei Meister Dialekte I  175, Anm. 5) sind 
von *γελαίω9 *παλαίω} *ττλαναίω ausgegangen. Derartige Prae- 
sentia derivata auf -αίω «  att. -άω scheinen gerade dem achai- 
schen Stamme eigentiimlich gewesen zu sein, vgl. homer, άγαιομαι 
i> 16, γηραιέ 1 203, παραφ&αίησι A 346, boot, ϊαψ  ( =  Ισαίει). 
Ισάζει Hesych, kypr. ά-κοραι-τώς von κοραίω (s. Bd. 1 78.275) u. a. m.
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Ebenso setzt φ α ί μ ι  =  dor. φάμί, ion. φημί ein *φαίω 
voraus, vgl. altb. bajati „erzahlen“ : iiberliefert sind φαί σι 3 . Pers. 
Sg. Sappho 6 6 , φαίσ&α Apollon. Soph. 162, 26 ed. Bekker (oc 
Λΐο)*είς φέσ&α Μγουσιν: einendiert von Ahrens),

μ α ί ν ι ς  ■» dor. μάνις, ion. μ ψ ις  soli nach Tzetzes zur Hias 
50,2 aolisch gewesen sein (μάνιν Λωρικης, μαίνιν ΛίολίΥ.ης): ver- 
dient der sonst recht verdachtige Gewahrsmann Glauben, so hat 
sich μαίνις im Yokale an das Praesens μαίνομαι angelehnt (vgl. 
auch μαινό?χχς Sappho lie).

Die Angabe des Tzetzes, die Aoler hatten παίτρα und at statt der 
dorischen Forinen πάτρα und S (Nom. Sg. des Relative) gesagt, hat Meister 
Dial. I 84 endgultig abgethan.

A n m e r k u n g .  Das nord-achaische a 1 „wenn", α ΐδ ε  (Belege bei den 
>Partikeln«) ist dem ionischen el, είδε lautlich nicht gleichzusetzen.

υ
E l

148. Ein urspriingliches a  blieb bei den Nord- 
Achaem unverandert. Beispiele:

1. In Stammsilben:
δε ινός  aus *όβεινός „gewaltig“:

These. Jeiviag 15b 657i.ii4.i48, Λεινομενειος 65η7.ιιβ. 
Aeol, Αεινό/.λη Samml. 1274ι, δεινότατον Alkaios 13B.

π ε ι - ,  τ ε ι -  (aus kvet-) „biissen, bezahlen“ :
These, άππε[ίαά]ι 5ιο, {απ)πειβάτον 7 28.
Aeol. άπότεισαι Inschr. 165io (rom. Zeit).

Thess. Πει&ολάοι 6 7 , Πει&όλας 72a6, Πεί&ονν 65πο, Αα· 
μοπεί&εις 65ββ, Πείσσαςas, Πεισσάνδ[ρον] 63 1 , πετζειστειν 16ιβ. 
Im vorionischen Alphabete: Πει&(ω)[ι) 6 6 , Πει&ώνειος 13 s.

Aeol. Πεί&ως Inschr. 92s/4, naqnει(σ)αι Balbilla 176s, 
πεί&ωμαι Sappho lie/is u. a. m.

Π ο τ - ε ί δ ω ν , Π ο α ε ι δ ά ω ν :
Thess. Ποτειδοννι 2 1 4 /5  29 30 51, Γίοσειδιηηον 6 si.
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Aeol. Ποσειδαίω Inschr. 90e, [ΙΓ]οσείδ ίππος  142a, Ποοεί- 
δωνος 1681 2, Ποσείδαν Alkaios 26.

χ ε ϊμ α ,  χ ε ιμ ω ν:
Thess. Χείμας 6 ιβ.
Aeol. αχείμαντοι Alkaios 16, γείμωνι 18 5, χειμώνα 34s. 

und viele andere Stamme mehr.

2. In Bildungs- und Flexionssilben.

3. Pers. Sg. des Indikatives Akt. auf -ει.
Zahlreiche abgeleitete Nominalstamme auf -ειο  -.

u. a. m.

149. Besondere Hervorhebung verdient das aolische δε ίγην  
„offhen“ Inschr. 83 43, da es den starken Stamm βειγ- — germ. 
veik- (altn. vikja „drehen, bewegen“, alts, vikari) rein erhalten hat 
und deutlich zeigt, dass bei Homer ωβειξε statt des iiberlieferten 
ωϊξε zu lesen ist. Das 0 entstammt dem regelrecht vom schwachen 
Stamme gebildeten Praesens δ-Ρίγ-ννμι =  οϊγνυμι.

si aus anderen Vokalen entstanden.
tjber thessaliscbes ει aus η e. oben § 43 und 46.
tlber aolisches εισ aus ene b. oben § 140.
tjber ει statt l  und umgekebrt Γ statt ει s. oben § 119—121.

1. si statt cu.
150. Dieser Lautwandel ist nur im T h e ssa lis c h e n  zu 

belegen:

a. vor μ:
ε ϊμ ο ν ν  „kundig“ «=» αϊμων Ilias E  49: Ειμοννειος 16δ4, 

ίΑνδρ-είμονν ei, Λνδρ-ειμοννειος β8/β4.
δ ε ί μ ε ν ε  7ιο =  att. δαίμονε: diese Deutung wird durch den 

Zusammenhang sehr nahe gelegt.

b. in den E n d u n g e n :
- τ ε ι  =  att. -ται: έψαφιστει I 6 1 7 . 4 1 , β ίλλειτεα ο, γιννει- 

τει is/23.
-ν&ειν  »  att. -w ar. ίφανγρεν&ειν I6i\ .



-σ&ειν ,  - σ τ ε ι ν  =  att. -σ&αι: ψαφιξάσ&ειν 1 6 1 4 , εαοέ· 
σ&εινχϊ, εξεργασ&εισέσ&ειν π , όεόόσ&εινι$, α/rελευ&ερουσ&ειν und 
άτιει?*εν&εροίσ&ειν 18 oft, πεπείστειν  16ιβ (=  att. πεπεϊσ9αι). 

- σ ε - ι ν  — att. -σα-ι im Inf. des σα-Aoristes: ονγρόψειν 16«. 
In diesen Endungen scheint der Wandel von ai in ει auf 

L a r is s a  beschrankt gewesen zu sein, vgl. aus Phalanna [y](s)- 
y[Qo]ff(^a)i 7lj, γενέσΰαι 7 89, aus Krannon όεόόσ&αι 53s, aus 
Kierion δεδόσ&αι 639, o ta a a in .

2 . hi statt η .

151 . Wenn Choeroboscus Schol. in Theodos. 209,25 (=  Hero- 
dian I I  674, 4) berichtet, dass von den τ>νεώτεροι Λΐο)&ί$ι die 
alt-aolischen Formen ΐΛχίλλψς, βασίληος in Α χ ί λ λ ε ι ο  β α σ ί -  
λ ε ι ο ς  umgewandelt seien, so ist das eigentlich keine Bereiche- 
rung, sondern hochstens eine Erganzung unseres Wissens: denn 
auf den Inseln des Archipelagus, ionischen sowohl wie dorischen, 
wird in der nachklassischen Zeit nicht selten ει statt η geschrieben, 
vgl. Blass Aussprache 8 33. Bei den Aolern sind bis jetzt nur 
zwei inschriftliche Beispiele gefunden: π ρ ε σ β ε ί α  =  πρέσβηα 
unbestimmter Herkunft Inschr. I 6O3 1 , und π ο ε ί μ ε ν ο ς  aus 
Tenedos Inschr. 1308 (A). Dieser Wandel von offenem e (=  a) 
in geschlossenes e ( «  ei) bildet als eine junge, gemein-griechische 
Lautneigung die Briicke zum Itacismus: er darf, wie das be- 
reits oben § 4 5 , S. 324 betont wurde, nicht mit der gleichen 
thessalischen Erscheinung in einen inneren Zusammenhang gesetzt 
und zum Beweise fur eine alte gemeinsame nord-achaische Ver- 
schiebung des 8 zu ei angefiihrt werden.

t f l

152. Ein nrgriechisches 0 1  ist bei den Nord-Achaem 
in alien Stellungen unverandert geblieben. Beispiele:

1 . Stammsilben.
ά μ ο ι β α  (zu αμείβομαι):

These. Ιάμοίβας 65na.
Mol. αμοίβαν Inschr. 173*5 Sappho 58.
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κοινος:
Thess. επικοιναται la ,  κοινόν Is  20i/a 54ιο, κοινά 5β, 

κοινού 54ΐ4, κοιναν I n  1646, κοινάονν 53is.
Aeol. κοϊνον Inschr. 84$, κοίνω 84s 1 1 2 4  113a 115a, κοινά 

1211 7 , κοιναν 8547 156ίο, κοίναισι 89 5 u. a. m.

λ ο ι π ό ς :
Thess. λοιπόν 7aG, λοιπά 7is I 6 1 9 , λοιπονν 16« , λοίτ 

ποίς 5 4 2 1 .
AeoL νπολοίποιαι Inschr. 90ai, λοίπαν 173 ae, λοίπον 

Theokrit 29 β.
οίκος  aus β  οίκος:

Thess. οίκοδομέω, οϊκοδόμειμα 7 n . ia. 2 1 . a6. 37. 45, εποι- 
κιον as. 46·

Aeol. οϊκησοισι Inschr. 83 29, κατοικψτων 84β, οίκημάτεσσι 
94δ, οίκηΰέντων 119 Dso. 37 , οΐκέταν 1344 u. a. m.

Aus der grossen Zahl der iibrigen — thessalischen und aoli- 
schen — Belege ist ein selteneres ao lisch es  Nomen hervorzu- 
heben: οίνος  „allein“ (lat units): ο ί νομόλησε  Inschr. 119 A a.

2. In  Flexions- und Bildungssilben.

In der Flexion der o-Stamme: Lok. Sg. auf - 0 1 , Norn. Plur. 
auf -oi) Dativ Plur. auf -ο ι σ ι , -οις.

Die aolischen Lokative auf -vi enthalten echtes (nicbt aus -oi ent- 
standenes) -mi, das Nab ere in § 154, S. 426.

Optativ der o-Flexion.

Aolisches 01  statt m (<**)·
153. In dre i  Fallen entspricht aolisches 01 nach dem 

Zeugnisse der G r a m m a t i k e r  einem gemeingriechisclien ει:
ονοίρος  =  όνειρος: von den zahlreichen Belegen, welche 

Meister I  8 6  zusammengestellt hat, seien nur genannt Compend. 
I l l  § 20 όνειρον όνοιρον, Herodian I I  436, 13 το γάρ όνειρος 
όνοιρος λέγονσι (Λίολεϊς). Aus ει kann οι nicbt entstanden sein: 
entweder ist 0 1  also ursprunglich oder aus ai geschwacht. Das 
Letzterc mochte ich deshalb fiir wahrscheinlich halten, weil ein 
von όναρ abgeleitetes Nomen *όναρχος *=» όναιρος fiir das Kre- 
tische bezeugtist: άναιρον ονειρον. Κρητες Hesych. Den Grund 
zum Wandel von ai in 0 1  kann ausser der Tonlosigkeit des
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Diphthongen die Neigung zur Assimilation gebildet haben. — 
Bedenklich ist es, die Entstehung von ονοιρος in eine Zeit zu 
verlegen, als noch *ονορίος gesprochen wurde (Meister Dial. I  87).

άλο ί τας :  Herodian I I  436, 12 άλε/της άλοίτης vxrto διά· 
λεζΓον Λιολιν.ψ. Hier besteht ein regelrechter Ablaut-von u  
zu oi, vgl. ά?χητη „Frevel“ Hesycb, ά)<οιτός „Frevler“ Lykophron 
136, ίύχΓιτις „Racherinu Lykophron 936. Der Stamm ist left-: 
loit-: lit- {άλιτέϊν), vgl. Fick Worterbuch I 4 533.

Dass irc o iγιο =  ετζειγω (Herodian I I  436, 1 2 ) nur einer 
Etymologic sein Dasein verdankt (Meisier Dial. I  8 6), scheint mir 
nicbt unbedingt sicher. Zu εΐγω: ο-ϊγω (vom schwachen Stamme) 
lassen sich vergleichen ved. ejati „sich regen, bewegen“ neben 
ved. i'jate „treiben, bewegenu, ssk. ingati „sich bewegen“, ved. m- 
gdyoti „schwingen, in Bewegung setzen“.

A n m e r k u n g .  Aolisches -οισ- aus -on*- =  att. -ova- ist oben in 
§ 140 besprochen. Statt des Gberlieferten δοκ ίμο ιμ ι  Sappho 69 haben 
wir wahrecheinlich δοκίμωμι zu lesen.

υ
Y I

154. Die einzigen guten Belege fur ein gemeingriechisches 
vi bilden

tΛος  Alkaios 41 3 . In spate Zeit fallt these, νιος 19is, 
aeol. v\ov Inschr. 125i, in die romische Kaiserzeit vlov Inschr. 
173sj.38.47 Samml. 218s 230Ai 2444 261$, νϊω Inschr. 173δβ. 
58 u. a. m., vgl. auch die Glossen νιόω, νΐωσις.

ε π τ - ο ρ ό γ ν ι ο ι  Sappho 98.
In den i iolischen Adverbien τ ν ι δ ε  Balbilla 1 7 6 4  177$, 

Sappho I 5, Theokrit 28s (iiberl. τν δε) und Glosse (iiberl. τνδαι), 
ft ή), vi Sappho lc (iiberl. rcokv und πήίοι), α λλ ν ι  Alkaios 89 
(iiberl. άλλο), τ ν ϊ δ ε  Schol. zu Ξ298, π η λ ν ϊ  α?Λ νϊ ά τ ε ρ ν ϊ  
(iiberl. πη?.νϊ, άλνει, άτερνει) Theognost Anecd. Οχοη. Π  160, 9 
=* Herodian I  507, 6 , μ ε σ ( σ ) ν ϊ  Glosse findet sich scheinbar ein 
Widerspruch zwischen dem offenen vi der Grammatiker und dem 
diphthongischen vt der Lyriker. Joh. Schmidt KZ. Χ Χ Χ Π  396 
halt das erstere fiir alter und vermutet, dass „den Grammatikem 
entweder noch andere Dichterstellen zur Verfiigung standen, an 
welchen -vi zweisilbig gemessen war oder dass irgend ein lebender 
Dialekt ihnen -vi bot“. Beides ist gleich unwahrscheinlich: wenn
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an 6  Dichterstellen vi einsilbig gemessen ist und wenn von den 
fiinf Beispielen der Grammatiker nicht weniger ak drei gerade 
an jenen 6 Stellen vorkoramen, so haben wir nicht das Recht, 
verlorene Verse mit zweisilbigem -ν ϊ anzusetzen; und was die 
zweite · Erklarung betrifft, so waren zur Zeit der Grammatiker 
Lokative auf -νϊ im „lebenden“ aolischen Dialekte schwerlich 
noch vorhanden. Joh. Schmidt hat tibersehen, dass es nach der 
Theorie der alien Grammatiker den Diphthongen -vt im  Aus- 
l a u t e  iiberhaupt nicht gab (vgl. Lobeck Pathol. I I  22, § 5: 
Choerob. Schol. in Theod. 123, 7 ουδέποτε η νι δίφθογγος εν τελεί 
λέξεως ενρίσζεταή und dass die Schreibung νϊ nichts als ein 
Ausdruck dieser Theorie ist. W ir haben uns durchaus an die 
Messung der Lyriker zu halten, und diese beweist, dass schon im 
7. Jahrh. -vt einsilbig gesprochen wurde. Damit ist natiirlich 
nicht ausgeschlossen, dass -vt durch Kontraktion aus -u-i entstand.

Gegen die allgemein beliebte Ableitung des aolischen -vt 
aus -ot sind Ahrens Dial. I I  365, Verf. de mixt. Gr. 1. dial. 65 
und Dial. I  237, endlich neuerdings Joh. Schmidt KZ. X X X II  
396 aufgetreten: ihre Griinde haben bis jetzt keine Widerlegung 
erfahren. Damit ist freilich noch keine Einigkeit in der Erkla
rung des -vt erzielt. Nach Joh. Schmidt a. a. 0 . hat bereits 
ursprachlich ein PiOnominalstamm ku bestanden. Von dem vedi- 
schen Instrumentalis desselben, welcher kit „wo“ lautet, ist mit 
dem hervorhebenden -id das Adverb kuvid „ob“ abgeleitet. Dieses 
bildet den „Ausgangspunkt der griechischen Adverbia“ : denn es 
entspricht lautlich direkt dem kretischen ο-πνϊ „wohin“, welchem 
alle librigen Lokaladverbia auf -vt (-wg, -vg) per analogiam 
nachgebildet sind. Diese Ansicht scheint wenigstens den Aus- 
gangspunkt der richtigen Erklarung gefunden zu haben. Einen 
indogermanischen Pronorainalstamm ku- hat es freilich nicht ge- 
geben, sondern nur einen Lokativ ku : ku (in ku-tds, kii-dhS) u. s. w .: 
das geht aus Schmidt’s Sammlungen deutlich hervor, vgl. ssk. zd. 
ku „wo“ =  ags. Im „wieu; ssk. ku-tra, zd. ku-thra „wo, wohin" == 
lat. n-trum\ ssk. kit-ha, zd. ku-dd „wo, wann“ =  altbulg. ku-de\ 
lit. ku-r „wo“ u. s. w. Es liegt kein Grund vor, diesen Lokativ 
kft: ku- vom Pronominalstamme ho- zu trennen, wenn auch das 
Verhaltnis beider noch zu bestimmen ist (vgl. idg. nit, nu „jetzt, 
hier“ zum Stamm ono- , ί̂οββΓ^). Die Zusammengehorigkeit von 
kit „wou und kos „wei*<‘ scheint nun mehrere Einzelsprachen be- 
wogen zu haben, auf das fragende kd\ ku- „wo“ mit Adverbien
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auf -m: · η· von o-Stammen zu antworten. Dem altbulgarischen 
ku „wo, wohin“ {do ktl „quousque“) entsprechen tfi .,dort“, onu- de 
„dortu, runu und vuttii „draussen, hinaus“, dolu „unten, hinab“
u. a. m. (vgl. Hirt Idg. Forsch. I  30). Im Griechischen ant
worten auf idg. leu-tro „wohin“ ganz pracise άλλυ-δις „anders- 
wobin“ , άμν·δις „auf e i n e n  Ort“ , Formen, welche bei Joh. 
Schmidt ganz fehlen und deren gewohnliche Ableitung aus άλλο· 
δις , άμο-δις lautgesetzlich unbegriindet ist. Die dorischen Ad- 
verbia auf ·νς (δπνς, άμν-ς u. s. w.) sind aus den alten Lokativen 
auf -D durch -g erweitert, vgl. μέχρι: μέχρις, άνεν: el. άνεν-g u. s. w. 
Die a o l i s ch en  A d v e r b i a  a u f  -iu  endlich sind (vielleicht durch 
Beeinflussung der Lokative μέσοι, ομοϊ, οίκοι u. s. w.) mit der 
Lokativendung -i erweitert: also τ ν - ΐ  =  τ ν ϊ ,  α λ λ ν · ϊ  »  ά λ λ ν ι  
u. a. m.

I t

155. Ein urgriechisches au blieb bei den Nord- 
Achaern stets nnverandert. Beispiel:

γ λ α υ κ ό  ς:
These. Γλανκιαιος 16β9.69, Γλαύκος 65m .
Aeol. Γ)*ανκωνος Inschr. 115s Π 6 4 .»» (Γλ)ανκωνος 127η, 

Γ(λ)ανκίω 132.
··

156. In den folgenden drei Nominibus haben die A o l e r  
ein von Dorem und Ioniem aufgegebenes urspriingliches αν(σ) 
bewahrt:

ανως  und ava  „Morgenrothe, Tag“ (dor. άβως: ion. i'wg- 
aus ηώς): ανως Nom. Sappho 18 95 153, ava Sappho 152, ανως 
Gen. Balbilla 175s; femer bei den Grammatikern: Comp. ΙΠ  
§ 2, Herodian I I  271. 16, ανως· ημέρα Hesych u. a. m. (s. Meister 
Dial. I  93).

Die europaieche Grundform war ausds ,  a u sd \  vgl. lat. aurdra 
(aue *au808a), lit. auszt „ee tagt". Sie eotstand durch vorgeechlagenes a 
aue mo 8: md‘, vgl. eek. usd' „Morgenr0the".

παρ~ανα „Wange“ (att. παρειά aus παρηΐα, hom. παρηιον 
aus * π  αράϊον =  παρανϊον): παραναις (iiberl. 7c . .  αυλαις) Tlieo-
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krit 3 Ο4 ; παραναι λέγουσιν οι Λτολεις Herodian I I  563, 25; οι 
Αίολεϊς πάρανα λέγουσιν Anecd. Οχ. I  343, 18; μαλοπάρανος· 
λενκοπάρειος Hesych.

Die Grundform p a r - a u s a  bedeutete entweder „das neben dem Ohre 
Befindliche", vgl. got. auso, lat. auris, lit. aims „Ohr“, — oder „das neben 
dem Munde Befindliche" (so Joh. Schmidt Pluralbild. 407), vgl. preuss. 
austin, altb. usta „Mund", ssk. dsthas „Lippe“, lat. austia, ausculum. In 
beiden Fallen ist aus- Ablautsform zu dus: 08, vgl. dor.-ach. ωΡατα „Ohren", 
und 88k. as, lat. 6s ^Mund^, altn. os-s, lit. us-ta „Flu88miindung".

νάνος  „Tempel“ (dor. ναός, ion. νηός: νεώς): aus Mytilene 
ναυοις Insclir. 8343, aus Aegae vavov 154 1 3 , συνναύων s , aus 
romisclier Zeit νανω 173δ/6.ΐ6, bei Alkaios νανω 9s. Gramma- 
tiker: παρά Αΐο)*ευσι ναός νάνος Apollonius de adverb. 149,21; 
ναόν ναυόν Comp. I l l  § 2 ; vgl. ferner Herodian I I  640, 10; 
Etym. M. 6 , 26; Etym. Or. 3, 10.

Wabrscheinlieh war die Grundform n au sos  oder nasuos:  nack 
Grimm’8 Vorgange hat Curtius ναός: νάνος zu ναίω „bewohnen“ , pass. 
Aor. ε-νάο-ϋη gestellt und auf *νασ·Γός zuruckgefiihrt, vgl. νηόν ενασοαν 
Hymn, in Apoll. 298 und εδος „Tempel“ (eig. ^Wolinsitz"). Aus Hesyck’s 
Glossen ναύειν · ίκετενειν, νανω · λίοοομαι, Ικετεύω lasst sich freilich auch 
ein nau-808 „ 0 rt der Anbetung" erschlieeeen.

157. Den Stamm des thessalischen δ α ν χ ν α  jjLorbeer44 in 
όανχναφορείσας 121 , Javyvai[ov~\ 6 j 4/*5 findet Prellmtz de dial, 
thess. 18 in dem gleiehbedeutenden ό α νχ -μό ς  wieder: Schol. zu 
Nikander Ther. 94 'Αντίγονος δε λέγει δαίχμον, εσνι δε δάφνη 
πικρά , und Hesych δανχμόν ευκανστον ξύλον δάφνης. Man 
pflegt fiir όανχνα und δάφνα eine Grundform daghu-nd: dagh-na 
anzusetzen: die Epenthese des u hinter einer muta steht allerdings 
allein. Lautlich moglich ist die Verbindung von δανχνα, δάφνα 
mit la t laurus (Leo Meyer vergl. Gramm. I a 70).

l)ber oliech-thessalisches avo, avi u. e. w. aus ago, agt e. unten § 163.

Ϊ1Υ
158. Ein urgriechisohes tv blieb im Nord-Achaischen 

stets unverandert. Beispiel:
εν&νς,  ev&vvog:

Thess. άν-εν&υνοι 7 *3 ·
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Aeol. νπ-εν&ννον Inschr. 165«/7, εν&νς Inschr. 156e Theo- 
krit 29i7, ενβίως Inschr. 158is.

tJber aolisch-thessaliscbes ενο, ενα u. e. w. aus euo eua s. unten § 163.

OY

159 . Das urgriechische ου blieb bei den Nord-Achaern 
stets unverandert.

Zufallig iet ein dem Thessaliecben und Aoliscben gemeineames Bei- 
spiel bis je tz t nicbt bekannt geworden. Zum Ersatz mag also dienen:

These. Βον-9οινος 65iso, Βον-ΰαιος 16β7.67, Βον-δονν 65is9· 
Stamm (.iov /to/, vgl. oben § 90, S. 375.

Aeol. O7tovdav Inschr. 85*ι I 6O9, διοτΛονην 95B 9, άχοίσαις 
119Das u. viel. a. m.

160. Gegen den reinen und lebendigen Dialekt ver s toss t  
ov in

ovv (statt ων)\ thess. aeol., s. § 91, S. 375.
βονλα  (neben βόλλα): thess. aeol., s. § 83a und b, S. 367.
κονρος  (statt ν,όρρος): thess., s. § 83, S. 366 unten.
πο ν λ ν -  (neben πολύ-): thess. Πουλνδάμας I 6 7 9 /80, Πουλί- 

ενκτος 78 b. Epische Imitation, s. S. 350 unter πολύς.

161. Im th e sea l i s ch e n  Dialekte ist jedes ω in ov ver- 
wandelt, s. § 87 und 8 8 , S. 368 ff.

Dae theesaliecbe [Φεροεφό]ύνας 79. f8 ist unsicher.
Ober aoliscbes ovo, ονε u. s. w. aus ojio, οχε s. unten § 163.

AY EY &Y
aus an e\i ou vor Vokalen.

162. A limine abzuweisen ist die von einzelnen vertretene 
Ansicht, dass im aolischen Dialekte sich /  (#) mit einem vorher- 
gehenden l a n g e n  Vokale zu av ev ov verbunden habe. Hinter 
einem langen Vokale ist stets spurlos ausgefallen, wie das 
richtig von Meister Dial. I  1 1 1  no. 3 hervorgehoben wird, vgl. 
Ιξεχλαίοε Inschr. 119A7/8 Bg, ίλάίζετο Ad, λαίσταν A n  B 19,

*
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λαός „Yolk“ Alkaios 64 92, νάεσσιν „den Schiffen“ Alkaios 79, 
αλιος „Sonnei; aus αΡέλιος (Belege auf S. 296), — ωϊον aus 
wJriov Sappho 56 112, ωατa Balbilla 175s, — zahlreiche Belege 
fiir die obliquen Casus der ηΡ-Stamme: βασίληος, βασύ.τεοσί u. s. w.

Unrichtig fubrt also Schrader Sprachvergl. u. Urgeschichte 2 402 das 
aolische νάνος „Tempel“ auf *νάΡός „Baurastamm“ =  vaF- „Schiff" zuruck.

163. Die Frage, in welchem Umfange die urgriechiscben 
Lautgruppen an eu ou vor Vokalen im H o m e r  und bei den 
A o le rn  in au eu ou ubergegangen sind, ist neuerdings von 
W. Schulze Quaestiones Epicae 52—77 im Zusammenhange 
erortert. Fur den H o m e r  kommt er zu dem Resultate, dass die 
Lautgruppen avo ανε act, ενο ενα u. s. w. niemals aus auo aue aui 
entstanden sind, wie das Hinrichs, Fick u. a. bisher vermutet 
haben, sondern stets entweder aus aFPo αΡΡε aFFi u. s. w. 
( =  avPo ανΡε ανΡι, ασΡο ασΡε ασΡι) oder aus urspriinglickem 
avoo αυσε ανσι u. s. w. Die Beweisfiikrung ist zu einem Teile 
missluhgen: wenn Schulze ανερίειν aus άν-Ρερόειν: αΡΡερνειν und 
ανίαχος aus άν-Ρίαχος: αΡΡίαχος ableitet, so widersprickt das 
alien uns bekannten Lautgesetzen. Er ist bier iiber das Ziel 
hinausgeschossen: das zeigt sicli deutlich, sobald er sein neues 
Gesetz, welches im Kerne volbg das Richtige trifft, auf den aoli- 
schen Dialekt anwendet. Nach Schulze soil auch jedes iiolische 
avo, ανε, avi u. s. w. entweder auf aPPo, αΡΡε, aPPi (== aaPo, 
αοΡε, aaPi) oder auf αν(σ)ο, αν(σ)ε, αν(σ)ι benihen: die ur- 
griechischen Lautgruppen auo aue aui wurden bei den Aolern, 
wie bei den ubrigen Stammen, zu ao αε αϊ. Nun fuliren aber 
die alten Grammatiker, ofiFenbar aus Versen derLyriker, mehrere 
Worte mit avo, avi u. s. w. an, in denen diese Lautgruppen, wie 
die Etymologie beweist, nur aus auo, aui hervorgegangen sein 
konnen. Hier ist nach Schulze das av kein echter Diphthong, 
sondern *in talihus brevi vocali ex insequente littera Vau, ut ita 
dicam, aliquantulum admixtum (est), quod satis (sit) ad vocalem 
ic tu  a u x i l i a n t e  producendam; in thesi haec αν εν ον saepe 
corripiuntur« (77). Diese Deutung von aolischen Formen wie φανό- 
φοροι, α ίϊdec to Hesych (atio aui) lasst Schulze* ns Polemik gegen 
die von Hinrichs, Fick u. a. aufgestellte Erklarung des homer. 
ανιαχοι, ανερνσαν und semen Einwand gegen eine urspriinglich 
aolische Fassung des Homer nicht recht vemtandlich emcheinen: 
wenn bei Alkaios und Sappho unter dem Ictus des Verses φανό-
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ffoooi (-l. v ^ aus hhduobhoroi, -/.avafoov (_£_ o u _) aus kaualeon 
uud ανϊόέτω (_c. ^ __) aus ά-uulcto entstand (mag dieses av nun
genau dem urgriechischen Diphthongen entsprochen haben oder 
nicht), so wird man doch auch homer.ανί'αχοι, ανέρνσαν (-l w —) 
auf die natiirlichen und am nachsten liegenden Grundformen 
ά-niayoi, d-uerusan zuriickfiihren.

Die von Schulze gewonnene neue und wichtige Erkenntnis 
besteht darin, dass ein urgriechisches auo euo aue u. s. w. bei 
den Aolem, wie bei den iibrigen Griechen, in ao to at u. s. w. 
und n i c h t  in avo tvo  a v t  liberging. Ausgenoramen ist nur 
der eine Fall, dass ein kurzes a oder e der urspninglichen Laut- 
gruppen auo aue euo u. s. w. in die Vershebung tra t Das scbeint 
aber, wie im Folgenden begriindet werden soil, mei s tens  nur in 
der Not geschehen zu sein, wenn namlich das bewusste d oder e 
in der ersten von drei auf einander folgenden kurzen Silben stand 
bhduobhoroi =  φανόffοροί, d-uidelo =  ανϊόέτω). Wo wir sonst 
einem aoliscben avo, tvo u. s. w. begegnen, ist dasselbe stets ent- 
weder aus aFFo tFFo =  aoFo toFo oder aus avoo tvao — oder, 
wie ich erganzend hinzufiigen muss, aus avjo tvjo — entstanden.

Dass bei den Aolem aus auo euo u. s. w. der Regel nach 
ao to (und nicht avo tvo) wurde, beweisen zahlreiche Beispiele 
aus den Inschriften und den Lyrikem. In den I n s c h r i f t e n  
stehen [6μον]οεντες 8 8 3 0 , εννόως 84ιο, προνόψται 8 δ ΐ9, οϊν 93ιο, 
Evcc/.όω 9 6 2  99 2/3 100 *, 'Υττατ/.όω 110, [/?]oog 1121 7 , βοεία 
1 1 2 * 1  11 5 1 1 , βα&όεντι 119Α*? C 2, εβα(&ό)η 129Α*ι, ογδοη- 
;κοντά 119Αίο 138β, τρίχοα 135δ, ημίχοον Μαλόεντι 90s, 
ΜαλοεΙσιος 164f, όείγψ  8343, — Φαίστας 84*5, Πν&οφάης 85δϋ, 
aet, αϊ ofter (Belege § 110, S. 387), σώτηρ aus σαώτηρ (Belege 
§99, S. 3 7 9  oben), — αίμιαέων 82*. u , ιρείαις 8345, Πανταλέοντα 
84ίο, rca'/έων 94 ι, πάχεα c, [Υι>κ]λίί£ 95Bas, νεωτερος 117 c, Νέ
αρχος 164d, ϊννεα 135*, 'Λλέα 144g u. a. in. Zahlreich sind 
die Verse der L y r ik e r ,  welche ein a ε o =  an eu on in der 
Thesis enthalten: bei der B a lb i l l a  steht otoiaa 176io, bei der 
S a p p h o  άΐοισα 16, αείσω 1 1 , αοιόος 92, άηόων 39, άωρος 57, 
άέρρατε 91, αΪ7νάρ&ενος 96, ττάίς 34 106, φάος 69, — ώχεες Ιιο, 
ταχέως 1 *ι. *3, βροόοτνάχεες 65, /Μ/.χέεταε 2 is, ν,αρρέει 4 3, νεώ- 
τερον 75, FeFayt 2 9, έβι/Μοόω 104, — νόημα 14 36, νόον 70, 
βοινοχόεισα 5 4 , βοινοχόησε 5 1 4 , 7τεντεβόεια 98, έπτόασεν 2β, 
7εόας 54», Ιμμέροεν 2δ, ερόεντα 54*, οϊν? 95, bei dem Alkaios 
αειοον 63, άέρρει 78, αερρε 41*, αϊτα  41*, αόλλεες 37Α, όαΐκτηρ 28,
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σάωσ 73, σάος? 32, — τέα 14, σέος 26Α, ηαχέων 33?, Ρόδεα 
39$, Ιάχίλλεα 48Α, νέω 15δ, κακχέει 3 9 4 , Ι/χεε 41 4, εα^Γω 78, 
έΡάνασσε 64 — νόημα 77 89, νόον 78, ηνόαι 16, νιφόεντος 17, 
άν&εμόεννος 4δ. Endlich aus den A d e s p o t a  ηαίς  51.

Von denjenigen aolischen Formen, welche man bisher ent- 
weder sicher oder wahrscheinlich m it U n r e c h t  fur den Laut- 
wandel von auo in avo, eiio in ενο angefiihrt hat, finden sich bei 
Schulze nur εναδε, νάνος, εχενα und δένω hervorgehoben und 
besprochen. Vollzahlig sind es die folgenden:

a. In Prosa und bei den Lyrikern belegt.
ν ά ν ο ς  „Tempel“ (Belege in § 156, S. 429): dass dieses Wort 

nicht auf *ναΡός beruht, wurde bereits in § 162 betont. Eben- 
sowenig kann es aus ναΡος hervorgegangen sein: denn das hatte 
im Ionischen ναός geben miissen. Die Grundform lautete nasuos 
oder nausosj s. oben S. 429.

δένω  „bediirfen“ : inschriftlich ενδενη 83s7, δευει 119Aia 
B,e, δενωνται 84u,  aus romischer Zeit δειομένοις 1716. Bei 
Sappho 'πιδενην 2 i 5. Zur Widerlegung der gewohnlichen An- 
sicht, dass δένω auf deuo zuriickgehe, weist Schulze mit vollem 
Rechte darauf hin, dass es im Homer stets δένω, aber nie ξενω 
(ssk. srdvati) oder χενω (ssk. hava-na u. alinl) heisse. Der Stamm 
von δένω, εηιόενής u. a. konne deshalb nicht deu-} sondern nur 
deus- gewesen sein. Wenn nun freilich Schulze att. δέω und 
aeol. δένω beide aus deusd ableiten will, so lassen sich dagegen 
Bedenken erheben. Diese Annahme ist aber aucli nicht not- 
wendig: denn deur und deus- konnen neben einander bestanden 
haben, wie ξέω (=* sreuo)\ ξενσ-τός, πνέω: ηνενσ-τός u. a. be- 
weisen. Uber den Ursprung des σ vgl. S. 434, Anm. a.

b. Bei den Lyrikern und den aus thnen schlipfenden Grammatikern. 
ε η ι η ν ε ν ω ν · έηιβλέηων (?). ΛίολεΙς. Hesych. Auf diese 

Glosse folgt das Alkaios-Fragment 6 6 , in welchem zwar (εηι-) 
ηνέοιαα uberliefert, aber ε τ ε ΐ Ί ΐ ν ενο ιαα  mit grosser Wahrschein- 
lichkeit von Ahrens hergestellt ist. Da εν in εηιηνενοισα sicher, 
in In ιηνενων sehr wahrscheinlich in der Thesis stand, so kann 
es sich nicht »ictu auxiliantec aus eu entwickelt haben. Vielmehr 
tritt ηνενω dem δένω aufs engste zur Seite: denn Homer kennt 
nur ηνενω (verdorben in ηνείωΐ), aber nie ηνέω. Ein ηνενω 
eteht also in dem gleichen Gegensatze zu ξέω, χέω wie δένω.

Hof f mann ,  die grieebieeheu Dialekte. Π. 28



434

Dass πνευω auf * πιένα- ω oder *πνευσ-£ω zuriickgeht, machen 
die von einem Stamme πιένα- abgeleiteten Worte: α-πνενσ-τος 
Odyssee ε 456, d-εό-πνενατος, πνενσ-τιαω u. a. m. wahrscheinlich. 
Freilich kann die Grundform auch *πνεί-χω gelautet haben.

a. Wie eich δεν· and δενα·, πνεν·  und πνενα- zu einander verhalten, 
habe ich an dieser Stelle nicht zu untersuchen. Das erweiternde Sigma 
kann von dem σ-Aoriste ausgegangen oder ein sogenanntes Wurzel-Deter- 
minativ sein, vgl. die grosse Zahl der urspriinglich vokalisch auslautenden 
und durch erweiterten Stamme, welche Persson Wurzelerweit. 77if. 
zusammengeetellt hat: einige der besten Parallelen zu δεν: δενα, πνεν: 
πνενο sind k l e \ t k l c u s - „horen'' (Fick Worterb. 14 427), lett·: leus-„losen" 
(got. liut-an, Fick Worterb. 1 4 538).

*'Αρεν-: άρείΐος Alkaios 23, Αρενς 124, Αρενος 291”Αρενι 
3θ/!Αρενα 31. In diesen Formen kann  εν unter dem Versictus 
aus eyriy cuo-, έη-α entstanden sein: wahrscheinlich ist das aber 
nicht, wie die hemach besprochenen Falle einer solchen Ictus- 
Verscharfung zeigen. Die Beurteilung des iiolischen ”Αρενς hangt 
natiirlich davon ab, wie wir uns die urgriechische Form und 
Flexion dieses Gottesnamens denken. Mir scheint *Αρεν- alter- 
tlimlich und urspriinglich zu sein: es fiihrt uns auf einen Stamm 
areus-, dessen Nominativ arcus lautgesetzlich zu ’ΪΑρης werden 
musste. Die alte F l e x i o n ^Αρενος fiel nun dadurch aus 
einander, dass *Αρης als Nominativ eines εσ- oder if-Stammes 
gefasst wurde und deshalb die obliquen Casus ”Αρεος, ”Α ρ ε ϊ  oder 
”Α ρ ψ  (ion. ”Αρεω), ”Α ρ ψ  nach sich zog, wahrend die Aoler um- 
gekehrt zu dem Genetive ’'Αρενος einen neuen Nominativ * Αρε vg 
schufen. Zu dem Stamme areus- lassen sich ssk. arus- „Wunde“, 
altn. err (=  *aruso) vergleichen.

εχενα: χενάτω Alkaios 36$, χείαντες Comp. I I  § 5. Ver- 
mutung ist γεν or Alkaios 42. TVahrend εχεα auf εχεΡα beruht 
(vgl. ψιν,α, είπα  u. a.), stellt εχενα nach Osthoff Verbum 328 ff. 
Mahloio KZ. X X  YI 585 und Schulze einen alten mit einfachem 
s gebildeten Aorist (ssk. cld-s-at) dar: *εχεν-(σ)α. Ein derartiger 
Aorist ist auch das kyprisch-bootische und wohl gemein-achaische 
ε&εα, das, wie in Bd. I  265 betont wurde, nicht aus *e&efat son- 
dern nur aus *εΙ>ε-{α)α entstanden sein kann.

Nach εχενα haben wir auch ε π ι ό ε ν α ο  Alkaios9s zu beur- 
teilen, wenn diese Vermutung Pick's das Richtige trifft: Grund
form *έπι-όεν-(α)α-ο.

··
Gregor Cor. 612 berichtet, die Aoler hatten auch χενω , 

&ενω, νενω gesagt. Im Comp. I l l  § 2, der Yorlage dieser

■J
&t

oiU
i.
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Gregor-Notiz, stehen nur die Beispiele νάνον, ανηρ, ανως. Also 
hat Gregor mit jenen drei Prasentibus einen eignen Zusatz ge- 
rnacht, und dem gegeniiber ist Vorsicht am Platze. νεύω scheidet 
ganz aus, da es gemeingriechisch Avar (νεν·ίω), χεύω kann nach 
εχενα frei erfunden sein: waren jedoch χενω und &ενω echt- 
aolisch (vgl. γενει * ρεϊ Hesych), so sind ihre Grundformen ent- 
weder */εύ-ήο, *$εν-ίω oder (wie bei δένω, πνενω) *χενσ-ω, 
*Οενσ-ω geAvesen.

v a v e r  ρέεε (Hesych) geht auf *ναύ-£ει zuriick. 
εναόον, ενα δεν  (als aolisch bezeugt bei Choeroboscus Schol. 

516, 5; Eustath. 990, 36; Anecd. Ox. IV  177, 1 1 ; Comp. I I  §5  
in m) beruht auf *ε-σβαδον: *εββαδον: *έύβαδον.

ενω&α  (Anecd. Οχ. II  210, 28; vgl. εν έ& ω κ εν  εΐω&εν 
Hesych) entstand aus *σββ-σβωΟ·α: *βέ-ββω&α: ε-νβω&α.

ενάλω Υ,εν Ιόλωχε (Herodian II  640, 10 — Anecd. Οχ. I l l  
237, 10) wiirde allerdings auf *βε-βάλωκε beruhen, Avenn αλ/σκω 
zu got. vilvan „rauben, nehmen“ gehorte. Diese Etymologie ist 
aber nichts Aveniger als sicher und Avird durch die Bedeutung des 
griechischen αναλίσκω ( »  *άνα-βαλίοτ.ω) „aufzehren“ nicht gerade 
empfohlen: sie kann uns nicht hindem, einen Stamm σ/αλ- anzusetzen.

Die Entwieklung des oF zu ββ\ vF  setzt eine Mittelstufc ///'voraue. 
Da nun die Aoler den Spiritus asper in liietorischer Zeit vollig eingebiisst 
liaben, so muss der Obergang von hF  in FF: vF  alter sein, als der aolische 
Verlust des Ilaucblautes, eine Folgerung, welche meines Wissens auf keine 
Schwierigkeiten stosst.

So bleiben nun endlich diejenigen Falle iibrig, in denen 
ohne al ien ZAveifel sich an etc on vor Vokalen un te r  dem 
Ictus  des Verses in αν ευ ον venvandelt liaben. Dies geschah 
so, dass n zunachst verscharft Avurde: es entstanden hierdurch die 
Laute auu (aFF), euu (εββ) u. s. av., Avelche dann regelrecht in 
avF: at), ενβ: εν ubergingen.

W ie bereits oben hervorgehoben Avurde, entsprang diese Ver- 
scharfung des n in den meisten Fallen einem m e t r i s c h e n  
ZAvange:  s i e  t r a f  e i n  an en u. s. av., a u f  Av e l che s  ZAvei 
k u r z e  S i l b e n  f o l g t e n :

ε [i;]ιδ ε  Balbilla 1 74 14 aus e-itide, ε-βιδε.
/ιανάλεον η κ α ν α λες„dieGlut“ Glosse,auskmi-ftleon,kau-ttlVs. 
φ ανδψ ορο ι  „Priesterinnenu Glosse, zu φαος aus φάβος, 

bhau-os „Licht“.
2 8 *
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α ν ϊδ ε τω  (iiberl. αν ϊδετόν) „des unsichtbaren“, herrenlose 
Glosse, aus a-yideio, άΡιδετιο.

α υέτεα  (Iiberl. aver ή)· τον αίτοετή, herrenlose Glosse, aus 
a-yetea, ά-Ρέτεα. An der oben S. 231 vorgeschlagenen Anderung 
α υίτψ  bin ich irre geworden: notwendig ist dieselbe nicht, da 
die Lyriker den Akkusativ der εσ-Stamme bald auf -ην, bald 
auf -ea bilden, vgl. λαΰιν.άδεα Alkaios 413. Kontrahiertes -rj ist 
natiirlich ausgeschlossen.

α υ ε & ν ελ λ α ι  =  anedhuellai, nicht ave?Jxei, wie oben S. 192 
mit AJirens vermutet wurde, ist fur das iiberlieferte ανεονΜ.αι 
Alkaios 125 zu lesen: ΘΥ(Ε)ΛΛΑΙ statt ΟΥΛΛΑΙ. αΡελλα und 
&vel)xt sind beides Namen des Sturmes, άΡε-&νελ)Μ ist eine 
kiihne aus ihnen zusammengeschweisste Bildung: „Sturm-wind“.

ανηρ  «  a-nir (Comp. EH § 2, Schol. zu Pind. Pyth. I I 28 
ed. Bockh) ist vielleicht erst von den obhquen Casibus ανερος , 
ανερ ι , a νερά = a-ycrds, a-yen, a-nerd ausgegangen, vgl. He
sych ανερος· σ/Λα(ς) Glosse.

δα να χες  „die gliihenden Kohlen“ herrenlose Glosse, vom 
Stamme δαΡ: day „brennen“ : Grundform also dau-dkes, δάΡ-α/.ες.

π ε δ -α λ ε ν ο μ ε ν ο ς  „verfolgt, flUchtig“, herrenlose Glosse, aus 
ped-άί e y-omen os.

Diesen neun Belegen, in denen ay ey stets in der ersten 
von drei auf einander folgenden kurzen Silben zu αν εν geworden 
sind, stehen nur d re i Formen gegeniiber, welche diesen Laut- 
wandel scheinbar auch unter anderen Bedingungen aufweisen: 

ανητο)· επνεον ist eine herrenlose verdorbene Glosse. Man 
hat αυψον oder ανητο* εττνεε hergestellt Da άνετη vorhergeht, 
liesse sich auch άνετο «== a-iivtd einsetzen, welches zu αΡητο in 
demselben Verhaltnisse stiinde wie αεν· επνει zu αη* εττνει Hesych.

α ν ά τα  »  att. ατη nach Herodian I I  271, 17 (aus Choero- 
boscus Schol. 516, 7), Schol. zu Pindar Pyth. Π  28. Dass die 
urgriechische Form α-ΡατΖ lautete, beweist Pindars άυάταν (u u _) 
Pyth. Π  28, H I  24, vgl. auch Hesych άγατάα&αί* βλάητεο&αι 
u. a. m. Nun berichten aber die alten Grammatiker, von den 
Aolern sei das -a  im Nomin. Sg. der Feminina gekiirzt Dass 
hier nicht etwa eine Verwechselung mit dem Vokative vorliegt, 
beweisen, wie Joh. Schmidt KZ. X X X II 3 4 7  hervorhebt, die 
Nomina εδννά, γελανά, welche im Vokative schwerlich vorkamen 
(s. oben S. 311 ff.). Der Ansatz eines Nominatives ανάτα === 
a-yatd ist also nach dem iiberlieferten ΐΛφρόόίτά wohl statthaft.
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•/.ονϊλαι =  y.0Fi?ml lesen Fick und Schulze bei Alkaios 
Ιδδ fiir das iiberlieferte y.oilai. Doch 1st auch ν.ώίλαι moglich: 
denn lat. cavus, griech. /.αυλός =  lat. caulis, caulae „Hohlung“
u. s. w. weisen auf einen Stamm kav, dessen starke Form kov im 
Griechischen noch lebendig gewesen sein muss, da yon ihr die un- 
regelmassige Kurzform y.oF (statt eines zu erwartenden /xtF) aus- 
gegangen is t

K e in e s  dieser drei letzteren Beispiele kann also einen An- 
spruch auf absolute Sicherheit erheben.

164· Im th e s sa lis c h e n  Dialekte ist F zwischen Yokalen, 
wie Hunderte von Beispielen beweisen, im allgemeinen spurlos 
ausgefallen. Nur in einigen ganz vereinzelten Fallen pflegt man 
einen Ubergang von mi eu vor Vokalen in αν ev anzunehmen:

'Ε ρ μ α ίο υ  36, ‘Ερμαζι^ον 35. Daneben haufiger ‘Ερμάον 
32—34 37—41 55. Vielleicht war die Grundform *(ΕρμάΕ-ιος: 
*Ερμανιος, vgl. Id&ava: IdSava-la.

'Λλζόα  I 6 2 . Thessalisch war das Geschlecht der Idlevadai. 
Aus 'Λλευ-Ιας ?

K ie v  ου 48 o steht in einer Inschiift, welche ganz in der
v. oivri abgefasst ist. Hinter dem ev stand aucli hier urspriinglich 
% oder o.

Keines dieser drei Worte liefert einen s ich e rn  Beweis dafur, 
dass aus urspriinglichem auo eua euo bei den Thessalern avo, 
ev a, evo geworden ist.

a y  3έγ
aus au eu vor ρ.

_ ··
165, Dieser Lautwandel ist nur im A o lisch en  zu be-

legen.
Ε νρνσί-λαος  Inschr. 119Dis aus *yΕ-Ερνσί-λαος, Stamm 

Fqv- ,,retten, schirmen“ in Ερύομαι, Ερντηρ.
€ΐράγη  =s Η-Ερόγη Herodian Π  640, 1 0 . 
ανρη/.τος  =  *a-Fqr\/.Tog „unzerbrechlichu Herodian I I 271,20 

=  401, 32; Π  640, 1 0 . Eustath. 548, 30.
Aoliemen eind die homeriechen Formen ταλανρινος «= ταλανρινος, 

χαλανροψ =  καλά^ροψ, άπουράς =  άπό-^ρας, άπηνρα =  άπ-^ρα.
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Langvokalige Diphthonge.

1. Im Inlaute.
166. Da die urspiiinglichen Diphthonge ai ei oi, au eu on, 

vor Konsonanten schon in vorgriechischer Zeit in a e o iiber- 
gingen, und da eine Lautgruppe wie cio (aus euio) in ηροτανψον 
dreisilbig, di in 'Ηροηδας zweisilbig gesprochen wurde, so bilden 
die erst in der Sonderentwicklung des Aolischen entstandenen 
Konjunktive γ ρ ό φ ω ισ ι  Inschr. 82s, [ίν .γ .ολά π]τω ισ ι 4, γ ι -  
νώ σν.ιοισι 129A 39, ά ν α τ  ε$ έω  ισ ι  162 6 (aus -ωνσι) die einzi- 
gen Belege fiir lange Diphthonge im In laut Dieses -ω/- war 
im 4. Jahrh. und vereinzelt auch wohl noch spater lebendig, erlag 
aber sehr bald demselben Schicksale, wie die urgriechischen langvo- 
kaligen Diphthonge: aus -ωισι ward -ωσ*, vgl. die Belege auf S. 417.

2. Im Auslaute.

tu und cut. -

167 . Der Dativ der a- und o-Stamme fuhrte bei den 
N o rd -A c h a e rn  noch die voile E n d u n g  - a t ,  - ω ι.

Im T h e s sa lis c h e n  sind sichere Beispiele nur noch in den 
Inschriften vorionischen Alphabetes zu finden. τΛφροδίται 6 6  

kann nur Dativ, nicht Lokativ sein. Auch JiovJdai 711 und 
ται Θέμισστι 8  miissen als Dative gefasst werden, da den In
schriften aus Phalanna und Pharsalus der Gebrauch des Loka- 
tives an Stelle des Datives fremd ist Bei ται Κόρβαι 81 fehlen 
solche Kriterien: doch ware es willkiirlich, liier einen Lokativ zu 
suchen. Die Lesung τώι 5 n  ist leider nicht vollig sicher (man 
kann auch roi[s] ergiinzen), und fur i n  Ϊ4ζ[ώρ]ωι 13 gp liesse 
sich hochstens geltend machen, dass statt eines nach i n i  an sich 
wohl berechtigten Genetives Ιάζ[α)ρ~]οι in so alter Zeit wohl noch 
die von den Grammatikem bezeugte vollere Form ΪΛζώροιο zu 
erwarten ware. — Die Inschriften io n isch en  Alphabetes kennen 
echte Dative auf -αι, -ωι nicht mehr, sie haben die Diphthonge 
bereits zu -a, -or (aus -ω) verklirzt ται 637 und Περηενναι i 
sind Lokative (-a/), wie die in derselben Inschrift auftretenden 
lokativischen Dative auf -ot beweisen. Ob wir in Αειν,α&έαι 74,
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"Λσταγόραι 751 ebenfalls Lokative oder mit Meister und Fick 
Dative der Bildungssprache zu suchen haben, miissen neue Eunde 
lehren: jedenfalls sind Λιώναι und Ναωι in der konventionellen 
Eingangsformel der Orakelfrage 1 1  keine echten alien Dative, wie 
scbon an dem ω (statt ov) zu erkennen ist.

Der Artikel ging mit der Verkurzung von -at -ωι zu -a -a> 
voran: das folgt aus dem vorionischen t  ίφροδίται 66 (=  τα 
\'Λφροδίται), τα Πει($ώ)[ι] 66.

a. D a t i v e  a u f - α  u n d  -ov  sind in den ion ischen  Inschriften  o ft be- 
le g t:  Τεμπείτα 3 , ,  Ταοονλα 6 ,, Έρμία B, -a 25, -τα 20, Ξενοκλέα 27; Μελάνχα 33, 
είβατά 6 5 4, — τα 7 8. 9. , 8. 42.4e 1 6 10. , G. 17.40. 4i 18 oft 5 4 12. 12. 15, Δελφίνια 4 „  
άγαϋά τύχα 6 ,, χονρα 70. 4~, δαπάνα 42f διεσαφειμένα 46[4~, \^Α\ϋάνα 11,, έκτα 
1 6 10, πολιτεία 4Χ1 \^Αφροδίτ]α 28 a, άρχά 5 4 ,2, πάνσα προϋνμία 65 2, — τον 
7 75· J8 5413. 14 6 5 4, Άπολλοδονρου 6 14/15, Σ[αμί\%ου 18/19, ^«οδονρον 19, 'Ιππονί- 
κου 20 u. β. w., βεΏ.ομ&ον 7 15, Κερδ[ο]ίον 1 2 ,, αΰτοίί 16 12 5 3 8 5 4 20, ε(α)υ- 
τοΰ 1 6 1β, έκαστον 16 20 65 4, Πανδάμον 28 a, Παραπαναίον 29, 'Ερμάου 32—34 
37—4 1 , €2Γρμάο[ν] 5 5 , Έρμανον 35 36 , χϋονίον 32 — 41 55 , κοινον 5 4 14,
Ασκλαπιον 73 3.

··
Im Aolischen waren -at und -wt im 4. Jahrli. noch 

lebendig. Vor das Jahr 400 fallen Σ&ενείαι Nr/.iaiwt, 132, rat 
Ιϊφροδίται 164a, Ιάφροδίται 164gh ik . Bald nach 400 ist die 
Inscbrift 82 abgefasst mit τωι 7 , ΰανάτυη i 4 , Μντιλψαι 7 . 9 , Φω
κά* 9 . 1 0 . 2 ο; und dem Ende des 4. Jahrli. entstammt die Inschrift 
83 mit twi ΐδ· 20) αντιοΐζ, tovtoji 20) rats. 7 « 8.1 0 . 1 7 · 1 9 . 3 0 . 3 0 · 3 2 .
2 4 . 2 6 . 38.39. 42· 46- 48, [GVVa)Juiy]ai 29, βδλλαΐ 88, CtX· iWat 39, UCt>-
rij^/at 40, &νσίαι 4 c. Beide Inschriften (82 und 83) haben keinen 
Dativ auf -a oder -ω.

Zum ersten Male begegnen wir einem Dative auf -ω neben 
-ωι in der vorionischen Inschrift 132: Σ&ενείαι τώ Nr/uatwi τα 
Γ(λ)αν7Λω. Der Artikel hat also auch bei den Aolern mit der 
Abstossung des t begonnen. Γ(λ)ανγ,ίω wurde oben S. 99 als 
Genetiv gefasst: es kann aber auch der Dativ des patronymischen 
Adjektives Π&νν.-ιος „Sohn des Glaukos“ gewesen sein. Denn 
den Kampf gegen die vollen Dative des Nomens eroffnete der 
Artikel τώ τα, indem er zunachst den mit ihm verbundenen 
nominalen Dativen das t raubte. In der Inschrift 119 lieisst es 
τα divM Ago, τα ίν.Ιψία 2 C, iv  τα στάλλα [τ]α [παλαί]α D 3 2 ; da- 
gegen blieb zweimal der Dativ ν^νηται ιράφιγγι Aie Βιβ er- 
halten, weil ihm kein τα vorherging. Sehr schnell, schon gegen 
Ende des 4. Jahrli. war die Ausspraclie -α, -ω allgemein durch- 
gedrungen. Das schliesst natiirlicli ein Fortleben der altertiim-
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lichen S c h re ib u n g  ·α ι -ωι nicht aus. So stehen in der In- 
schrift 129 (aus den Jahren 319—317 v. Chr.) den kurzen Da- 
tiven κυρία έ/.[?.ησί]α Bga/is, τώ As*, αΐτω  A 2o. 30. si- 5i, Θερ- 
σίππω  A 34. 47/4 8 .49 Βιβ, ίπ ιμψ ίω  Bss die vollen Formen ται 
A  2 . 9. i 9. 94- 97, γ[ιραι]τάτω(ι) A s4/35 gegeniiber, obwohl in beiden 
Fallen -a, -ω gesprochen wurde. Fiir das 3. Jahrh. und die fol- 
gende Zeit lasst sich allgemein die Regel aufetellen, dass, je ge- 
treuer eine Inschrift den lebendigen Dialekt wiedergibt, desto 
weniger Dative auf -cu, -ωι in ihr vorkommen: so finden wir 
z. B. nur kurze Dative in den Inschriften 92 111 112 120 156 
157 162 u. a. m. Mehrfach erklart sich das Auftreten von -ωι 
neben -ω aus der Tatsache, dass uns nur die von einem Ionier 
fur Ionier hergestellte Abschrift eines aolischen ψάφισμα vorliegt 
(vgl. Inschr. 85 130).

Bei den Lyrikern ist bald -cu und -ωι, bald -a  und -ω 
iiberliefert, eine Tatsache, welche fur den zu ihrer Zeit gesprochenen 
Dialekt und fiir unsere Herstellung ihrer Texte ganzlich gleich- 
giiltig ist. Die Inschriften geben uns das voile Recht, jedes bei 
Sappho und Alkaios in den Handschriften stehende -ω, -a in 
-ωι, -cu zu andem. Schwieriger steht die Sache bei Theokrit. 
Las dieser in seinem Exemplare der L)Tiker bereits -ω, -a, was 
sehr wohl moglich ist, da die alten Grammatiker ausdiiicklich 
den kurzen Dativ auf -ω zu den Eigentiimlichkeiten des Aolischen 
rechnen (Choeroboscus Scliol. in Theod. 124, 6. 772, 2), so schrieb 
er zweifellos -ω, -a — im anderen Falle dagegen -ωι, -cu. Mir 
schien das erstere natiirlicher, und deshalb habe ich -ω, -a ganz 
durchgefiihrt.

Auf ein Curiosum hat Meister Dial. I  88 bereits aufmerksam 
gemacht. Balbilla bildet den Dativ der ά-Stamme stets auf -cu 
(avycu 1744, σν.ίαίο, σ[τά]?κη is, Ιλ&οίσαι 176β, ανται$, εράται 
1773: die einzige Ausnahme ist Σαβίννα 177 s), den Dativ der 
o-Stamme dagegen auf -ω (ττέμπτω όεν.ότω ενιαύτω 1 7 7 εϊ- 
γ.όστω πέμπτων). Sie hat sich hier allzu treu an ihr Lehrbuch 
des aolischen Dialektes gehalten, welches von dem Dativ Sg. der 
ά-Stamme gar nichts meldete, sondem den Abfall des 1  nur im 
Dativ der o-Stiimme bezeugte.

Die Tatsache, dass auch bei den Sud-Achaern die Dative 
auf -ωι -ai gegen Ende des 5. Jahrh. das 1  einbiissen, konnte 
den Glauben ersvecken, als handele es sich hier um eine speciell
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achaische Lautentwicklung. Doch ist zu bedenken, dass die west- 
griechischen oder dorischen Stamme den Dativ auf -at, -ωι durch 
den Lokativ auf -at -oi ersetzten, und dass wir deshalb gar nicht 
wissen, wie sie den Dativ behandelt haben wiirden.

ψ.

168. Die N o rd -A c h a e r unterschieden in der 3. Pei's. Sg. 
des Konjunktives zwei Formen, von denen die eine bereits ur- 
spriinglich auf -rj (Konjunktiv Impft), die andere auf -ψ  (Kon- 
junktiv Praes.) endigte. Im Sud-Achaischen ist bis jetzt nur der 
Konjunktiv Inipft. auf -η belegt, s. Bd. I  § 218 f., S. 260.

Die th e s sa lis e h e n  Konjunktive ν.ατασπάσει 7 2-, τεΰέί 7 32, 
εΐ 736> δο&εϊ 16ΐδ, δνγραφεϊ δ3ιο 54s4 sind so jung, dass es sich 
nicht entscheiden lasst, ob -ει ( =  -η) bier urspriinglich im Aus- 
laute stand oder ein t eingebiisst hat (-ψ)·

Fur das A olische  sind wir naturlich ganz auf die Inschriften 
angewiesen, und zwar besonders auf diejenigen, in denen noch 
Dative auf -at - col erhalten sind.

S te ts  au f -η ι  endigt der Konjunktiv in der altesten In- 
schrift 82, welche auch nur voile Dative besitzt: /a ra-
γρέΒψ η , ά π υ φ ΰ γ η ι In der Folgezeit ist -ψ  selir selten: 
ν.αταψαφίσ&ψ 119B20 (neben vier derselben Inschrift angehoren- 
den Konjunktiven auf -η), τιερναι 134 7 (=  περνάηι). In der 
spiiten Inschrift 85 sind ψ%τ} νπάρξψζ* jUnger als αναγραφή 
άνατέ&η 54.

Die altesten Belege fur -η  enthalt die Inschrift 83: Ιμμένη*, 
[ψαφ>]ίσ&η$7 , ένδενηζη. Da in dei'selben nur voile Dative mit 
-crt -wt auftreten, so haben wir kein Recht, fur -η den Verlust 
eines Iota anzunelnnen.

Das -η aller ubrigen Inschriften, welche den Dativ bereits 
auf -ω -a endigen lassen, kann urspriinglich oder aus -ψ  verkurzt 
sein: ρυσιαζη 84a6, αγηα, αναγραφή άνατέ&η 8654  (neben ψ%ι, 
νπάρξψ se), &ελη 922.5, &νη 93g, συντελεί] 112η 115s, κατα- 
ψαφίσ&η 119 Α 1 7 (neben χ,αταψαφίσθ-ηι Bso), ν-ατόγη εί'πη 7τρό&η 
Α*ι, -έ)*η 122ιι, σνναρέσχη 129 Α 48, &έλη 49. so, ευεργέτη 5ΐ/δϊ, 
είηχ] Β4ΐ, [εσ^αγεγη 4*, εΙσ[ενΙκ]η 43/44, γυμνασιάρχη 1507 , [νπ- 
ά]ρχη 157 is, αποδείχ&η ΐδ, αναγραφή 160βδ, άνατε&η$ο, aus ro- 
mischer Zeit πόη 165c, σνντελέη l73so, τε),ένταση 44, κοτέση 
Balbilla 1767.
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Bei diesem Tatbestande bleibt es unentschieden, ob die Ly- 
riker -τμ oder -η gesprochen haben. Jedenfalls ist es rathsam, 
eine der beiden Formen ganz durchzufuhren.

169. Znsammentreffen zweier einfachen Vokale.
Es siod bier nur diejenigen Falle angefubrt, in welchen die Yokale 

im Innern eines Wortes zusammen etiessen. Die Krasis und Elision ist 
in dem Abschnitt ,,Behandlung der Worte im Satze" besprochen.

I. Die beiden Vokale stiessen ursprunglich unmittelbar
zusammen.

a. Im Augmente:
I - a -  ward urgriechisch zu a - und blieb erhalten, s.§ 17, S .291. 
s - s -  ward urgriechisch zu ij-und blieb erhalten, s.§46, S.333. 
i - o -  ward urgriechisch zu ω- und blieb erhalten, s. § 8 8 , S.374.

b. Im Konjunktive und Infinitive der nicht-thematischen Flexion.
- ά - ε - oder -ά -η -  ist noch offen in thess. όυΐ'άεται oder 

δννάηται 5 ?. Ob die aolischen Konjunktive όννάνται, πρίάται, 
εράται, δύναμαι durch Kontraktion entstanden sind, bleibt zweifel- 
haft, s. § 18, S. 291.

- a - η -  ist vielleicht zu -d- geworden in aeoL κερνάν Inschr. 
82 13/14.

- ε -η -  oder - η - η  wird -τΓ  (thess. -si): s. § 52, S. 336. 
- ε -ω -  bleibt often: aeoL διεξαγβέωσι 8 6 4 3 /44, άναγορεν- 

χϊεωσίΒζ, άνατε&έωισι 162 β, Sappho 12? 36. Falschlich 
kontraliiert ist σνλλν&ωσι 85a4in ·

-ο -η -  wird -ω-: aeoL διδων Inschrift 112ΐδ 115ia Theokrit 
299, das Nahere in § 95, S. 376.

-ω -ω  zu -ω kontrahiert in aeol. κατάγνω Inschr. 119C u.
c. Vereinzelte Falle der Flexion und Stammbildung.

-o -a -  wird -ω- in πρώ τος:  Belege in § 94, S. 376.
- s - o -  und - s -ω - bleiben often in thess. τοίνε-ος 16ΐδ, τουν- 

νέονν π , — aeol. τωνδέων Alkaios 126.
-7 - ϊ im Dativ Sg. der i-Stamme ward bereits in nord-achai- 

echer Zeit zu -r, die Belege in § 116, S. 391. Aolisches τρις 
aus *τρι-ις — tri-ns ist in § 117, S. 392 besprochen.
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- ϊ - ε - ist vielleicht in einigen Fallen von den Aolern zu -r- 
kontrahiert, s. § 118, S. 392.

Uber die thessalische 3. Pers. Plur. Impffc. und Aor. auf 
-ο -ε ν , -α -εν , -c t-iv  handelt § 35, S. 319.

d. προ in der Zusammensetzung vor vokalischem Anlaute. 
7tgo-a-: thess. 7εροανγρέσ[ί] 54ιό, aeol. τνροαγρημμενω

Inschr. 173 6.
τνρο-ε-: aeol. ττροεβόλλενσε Inschr. 851 119 D 4 , τνροεψα- 

φίσ[μενά] Samml. 303 4/5, τνροέδροις Inschr. 849, προεδρία 129 A 35 

1 5 0 4  1586 1594 173S9 Samml. 2253.

Π. Die beiden Yokale waren ursprimglich durcli Jod
getrennt.

ward zu -ά -: Belege in § 20, S. 292.
-ά ( ί) ε -  und -α(ί)η~  wurden zu -a-: Belege in § 2 0 , S. 293. 
Der IJbergang von - a  (2 ) 0 - in -a- darf mit den aolischen 

Participiis auf -αμενος (zu Verbis auf -άω) nicht belegt werden.
-ε ( /)ε -  und -ε(£)η- wurden zu -ψ :  Belege in § 53—57,

S. 337 ff.
-ε(£)ο- und -ε (/)ω - blieben offen: aeol. [διαν^ονέοντες In- 

schrift 117 s, άγρεόμενοι 137 c, 7νοτεονται Alkaios 43, ψιλεοντα 
Theokrit 299, νοέοντα si, τζοιεωσι Inschr. 120m. Eine Kon- 
traktion von -s(i)o- zu -εν- oder -ov- war den aolischen Lyrikern 
fremd, me das bereits Ahrens erkannt hat: diejenigen Formen 
der Verba auf -έω, in denen einsilbiges εο oder εν oder ov iiber- 
liefert ist, sind durch die entsprechenden Formen der μ*-Flexion 
zu ersetzen, also επαινέοντες durch ε/rαίνεντες Alkaios 37 A 3 , 
μογβενντες durch μδγβεντες Alkaios I 8 5 , μαρτνρενντας durch 
μαρτνρεντας Alkaios 102, azecpavanXoY.ovv durch ατεερανάτζΧοΥ.εν 
Sappho 7 3 , ώρχενντο durch ωρχηντo Sappho 54s, οίνοχοονσα durch 
βοινοχόεισα ( =  Foiyjo-ε-ντχα) Sappho 5 4 u. a. m. 

offen: κέανται Alkaios 94.
-o(i)o- wurde zu -ω-: .
-o (i)a -  wurde zu -ω-: ( Belege in §96, S. 377.
-o (i)6 - oder -ω(ί)ε- wurde zu -ω-:>
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III. Die beiden Vokale waren urspriinglich dureh Sigma
getrennt.

·ά(σ)ω ν  im Genetiv Plur. der ά-Stamme war in nord- 
achaischer Zeit noch offen, wurde aber im Sonderleben des 
Thessalischen und Aolischen schon friih zu -av kontrahiert: 
s. § 21, S. 293 ff.

ε (σ )ε · wurde zu η· in ηγ<η\ s. § 58, S. 338.
£(σ)η- wurde zu ή- in ψ  „sei“, s. § 59, S. 338.

- ε - (σ )α ι  und -η -(σ )α ι  sind erst im Sonderleben des Aoli
schen zu -η geworden (die Belege aus den Lyrikem in § 60,
S. 339), da Sappho daneben noch die offene Form χείσ-εαε 6 8 1 

venvendet, vgl. άγ,ονσεοα Theokrit 29 2 1 .
- ε (σ) ε - , - ε (ο) η - , - ε (σ) a - sind in alien iibrigen Fallen offen 

geblieben, wie die in § 60, S. 339 zusammengestellten thessalischen 
und aolischen Formen beweisen. Erst mit dem Eindringen des 
Hellenismus kommen συγγενείς, μέρη u. a. auf (s. § 60, S. 339).

-ε(σ)ο- blieb stets offen: thess. Έπιγένεος 1 6 1 . 25, Λιογένεος 
18 1 1 , Έρμογένεος ι%, παρεόντος 16u, — <uol. μέρεος Inschr. 94s, 
Ιϊγησιμένεος 119Α$7/3β, Άριστοιράτεος 147ιβ, Λιαφένεος 153ι, 
Πν&εος 155ι, τε)*εος 15615, γένεος 1711 5 Samml. 260, 7τλά&εος 
Inschr. 173 ιβ, ενσεβε[ος] BaJbilla 17520, £ίφεος Alkaios 33s, 
στηΰεος 364 42, μεΙιΕάδεος 45 47, — εφαίνεο Sappho 34, με- 
γαλνννεο 35, — εοντες Inschr. 160$.

Nur an einer einzigen Stelleist -ε(α)ο- e in s i lb ig  gemessen: 
β έ λ ε ο ς  Alkaios 154.

- ε (σ) ω - blieb stets offen: ετέων Inschr. 117 β 168 26, συνγε- 
νέων 1711 2 , αλγεων Alkaios 95, αχέων 115Β, όρέων Adesp. 60, 
ετέων Theokrit 3015, — έμμελέως Sappho 54 1 , αφειδέως Alkaios 
344, — ν.ασπο)Αο Sappho 50 81, ίων 75. E in s i lb ig  &έων 
Alkaios 13 A.

-η(σ)ο- aus - ε (σ) ο - offen in τεμένηος Alkaios 152, τετρά· 
βαρηων 153.

Wie lange im Dativ Sg. der εσ-Stamme und in den zahl- 
reichen von ihnen abgeleiteten Adjektiven auf -έ(σ)-ιος, -ε(σ)-ίδας 
u. s. w. die Vokale -ε(σ)*- offen gesprochen wurden, wissen wir 
nicht, da uns bis jetzt Belege aus den Lyrikem fehlen.

- 1 (0 )4 - ward (vielleicht durch die Mittelstufe -Ϊ-Ϊ-) von den 
Aolern zu l kontrahiert in Ίρος aus ΐ(σ)ερος, die Belege in §118 
no. 4, S. 392 f.
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IV. Ob zwisclien den Vokalen Jod oder Sigma oder 
Sigma-Jod stand, ist unentschieden.

-a-o  im Genetiv Sg. der mannlichen ά-Stamme wurde von 
den Nord-Achaem noch often gesprochen: doch haben es Thes- 
saler und Aoler schon friih in -ci zusammengezogen, s. § 2 2 , S. 295.

-o-o im Genetiv Sg. der o-Stamme schmolz wahrscheinlich 
bereits in nord-achaischer Zeit in -ω zusammen, s. § 97, S. 377.

V. Die beiden Vokale waren ursprunglich durcli Vau
getrennt.

In nord-achaischer Zeit gingen k e in e r le i  Veranderungen 
vor sich, da /  zwischen Vokalen noch gesprochen wurde. Erst 
nach dem Ausfall des Vau, welcher hei den Aolem friiher als 
bei den Thessalem eingetreten zu sein scheint, sind die Vokale 
in gewissen Fallen zusammengezogen.

-a(F)a- wird -ά-: Belege § 23, S. 295.
-a(F)o- ist often in aeol. φάος Sappho 69 1 , σάος Alkaios32 

und Glosse, σαόφρονες Theokrit 28 u , ά-δλλεες Alkaios 37As. 
Durch Zusammenziehung wiirde aus cLFo ein a entstehen: die 
Form (statt 2ά- =  2aFo-) in thessalischen und aolischen 
Eigennamen ist hellenistisch s. § 99, S. 379.

often in aeol. Φαέστας Inschr. 8425, φάεννον Sappho 
3s, άέρρατε Sappho 913, άερρει Alkaios 78.

-a(F)t~: ob often oder geschlossen, ist nur aus dem Metrum 
zu sehen. άΐοισα Sappho 1β, sftda  6 8 , die Belege fur naiq und 
ncug in § 143, S. 419.

-α (/)ω - ist selten often: aeol. αάωα Alkaios 73, σαώτερος 
Glosse, άωρος Sappho 57. Affektiert altertiimlich sind aeol. σαω- 
τηρία Inschr. 165is, σαοπηρ 168s2 172s. Gewohnlich wird 
-α(/)ω- zu -ω- (daraus thess. -ov-) kontrahiert, die thessalischen 
und aolischen Belege in § 99, S. 378.

-d (/)o - bleibt often in dem Nomen λαός, wenn es selbstandig 
oder zweiter Teil eines Eigennamens ist, Belege auf S. 279. Als 
eretes Element eines Namens wird es von den Thessalern stets 
(Belege § 23, S. 295), von den Aolem selten in Λ α- kontrahiert, 
vgl. aeol. Λά-δάμαντος Inschr. 1244/5 neben Λαο-νίχω 157i6/ic, 
Λαο-διχεος 1 7 3 6 7 /58, Λαδνιχος Mionnet Suppl. V I 13, no. 96—98. 
Die Ubrigen Belege fur ein aus -a(F)o- entstandenes -a-§ 23, S. 296 oben.
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•a (/)€-: die offene Form αέλιος ist nur noch bei den Poeten 
nachzuweisen (άελίω Sappho 79 Balbilla 174?); die Form der 
Prosa, welche auch bereits bei den Lyrikem auftritt, war αλιος, 
Belege § 23, no. 4, S. 296. — φωναεσσα Sappho 4δ, ναεσσιν 
Alkaios 79.

-α ( /)ω -  kontrahiert zu -5- schon bei den Poeten, Belege 
§ 23 no. 3, S. 296.

-ε ( /)ε -  blieb im allgemeinen offen: den in § 61, S. 339 
zusammengestellten aolischen Belegen ist das thessalische ποτέ- 
6ίετο I 6 1 2 /1 3  hinzuzufugen. Kontraktion trat nur ein in κλε(/)ε- 
roc, κλε(/)ε*ν0£, das Nahere in § 61, S. 340.

-ε(/)α  blieb offen: βάόεα Alkaios 39 s, Ιάγβλλεα 48 A. 
Ebenso blieben -e(f)o->  -ε(/)ω -, -ε(/)α - offen.
·ε ( /)η -  wurde -rr  in dem Nominative der Eigennamen auf 

-νΧης — -yJJfrfa Belege in § 61, S. 340.
wurde -tt-: doch sind wir iiber den Zeitpunkt der 

Kontraktion vorlaufig im Ungewissen.
-η(Ρ)ε· blieben in der Flexion der No

mina auf -r//: - ε /  stets offen, z. B. aeol. βαοίληος, βασιλψσσι, 
these, βασύ^ϊος u. s. w.

Ein Beispiel fur offenes ist παμβασίλψ  Alkaios 5*.
-ο (/)ε- blieb offen: aeol. [ομον]όεντες Inschr. 83so, Ιμμεροεν 

Sappho 2by ερόεντα 54j, νιφοειτος Alkaios 17, άν&εμόεΐ'τος 45.
-o (/)o - blieb offen in dem Nomen vo'og: thessalische und 

aolische Belege auf S. 343. Kontrahiert ist es in Βτρωρός und 
πρωρός, s. § 98, S. 378.

-o(F )i- offen in aeol. oiv Sappho 95.
-o(F)a- ist zu -a- geworden in dem aolischen Verbuin βά- 

ΰόημι =  βοά-&έω, s. § 23 no. 5, S. 296.
-ο(β)η- und -ο (/)ω - sind offen in den Ableitungen von νόος 

z. B. εννόως, νοημι, νόημα, Belege auf S. 343.

Es lassen sich also fur die Kontraktion der Vokale folgende 
allgemeine Regeln aufstellen: homogene Vokale werden in die 
ihnen entsprechende Lange zusammengezogen (aa: a, εε: η, oo: ω, 
εη: η, ωω: ω u. s. Λν.); von h e t e r o g e n e n  Vokalen gibt, wenn 
beide kurz oder beide lang sind, der e rs t  ere den Ausschlag 
(αο: α, oa: ω, οε: ω, αω: a), wenn dagegen der eine kurz und 
der andere lang ist, der l ange  (oa: a, άω: ω, ao: «, αε: a). 
Ausnahmen von der letzteren Hegel bilden die aolischen Formen
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γ,έρναν, πέρναι, δίδων, wenn sie aus *ζερναην, *7τερνάηί, *δίδόην 
entstanden sind. Doch ist das nicht gewiss: die Grundformen 
konnen auch *ν*ερνάψ, *τεερναψ, *όιδώψ gelautet haben.

Zusammentreffen dreier einfachen Vokale.

170. Der Genetiv derNamen auf -/1ης =  -γΐέβης endigte 
bei den 3Tord-Aehaern auf -κ λ ε /εο £ .  Nach dem Ausfall des 
Vau haben die Thessaler, wie die Arkader (Bd. I  § 89), das eine 
ε ebdiert: Έ ιρ α / ΐ ίο ς  63 1 2 aus Είρα/ΐέος =  ^Ηρα/ΐεεος. Ob 
die Aoler eine ahnliche Verkurzung oder eine Kontraktion ein- 
treten liessen, wissen wir vor der Hand nicht: in der jiingeren 
Aolis sind die Namen auf -/1ης (== -κλεης) mit den einfachen 
Stammen auf -ησ: -εσ (-γένης, -μένης) zusammen gefallen und 
bilden, wie diese, den Genetiv auf -η: Ξενόγΐη Insclir. 90a, dto- 
νυσί/ΐη 97 1 , Θεό/1η 126.

171. Die Lautgruppen ωϊο, ηϊο, a to (aus ouio, osio,
u. s. w.) haben sicli im Sonderleben des Thessalischen und Aoli- 
schen noch bis in spatere Zeit u n v e r a n d e r t  erhalten.

Die beiden thessalischen Beispiele sind 'Ομολονΐου 18is, Ge
netiv zu ‘Ομολονϊος (=  aeol. boot. fΟμολώϊος) und ζούϊον Glosse 
(=  att. ζψον). Auch 7tατρονιάν 65 \ hat man auf ττατρωΐαν =  
att. πατρψαν zuriickgefiihrt, obwohl hier eine andere Deutung 
moglich ist, s. oben § 38, S. 322.

Im Aolischen ist die Bewahrung von ηϊο, ωϊο u. s. w. durch- 
aus das Regelmassige: man vgl. οΐγ.ηϊότας Inschr. 84*. 1 3 , προια- 
νηϊον 120i4 12137. 44, σερυτανηίον 85is. 47.48 136m, 7ερντανηΐαν 
17114 , Ιρηϊον 92ε, Ιρηϊα 129Be, [}^{^)ρηϊον 167 A a, στωΐα 942. ιι, 
πατρωΐοισο, πατρωΐοις 112β 113β 11712 u. a. m., — άϊόνων 
Sappho 30, btaiov Alkaios 45, βασιλήί'ω Sappho 49, Πληΐαδες 
522, βααληΐων Alkaios 33 5, ωϊον Sappho 56, ώί'ω 112, ερωΐα 
Theokrit 30 c.

Umwandlungen des cofo, ηϊο.
Zwei Falle sind zu unterscheiden: die Verkurzung des tot zu 

ot und die Ausstossung des 1 .
Diejenigen thessalischen, bootischen und aolischen Worte, in 

welchen man einen U b e r g a n g  von - ω ϊ ο -  in - o t o -  ange- 
nommen hat, sind in § 80, S. 365 besprochen. In  thess. Κερδοϊος
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und boeot. πατρόίοξ, ηοιος ist das erste o sehr wahrscheinlich 
nicht aus ω hervorgegangen, sondem von Anfang an kurz ge- 
wesen. Dagegen scheint aeol. *Ομο)*οΐω Inschr. 12144 anf alterem 
*Ομο)Μ)ΐω zu beruhen.

Tbeokrit’s ζο ίας  29 s ist ebenso wenig dem lebendigen Bialekte 
entnommen wie ζόης 29 so.

D e r V e r l u s t  des / war jedenfalls das Ublichere. Fiir den 
thessalischen Dialekt ist er belegt durch a&ovoi 742/43 (=  att. 
ά&ωοι) und ζονον (neben ζονϊον) Glosse. Bei den aolischen Ly- 
rikem fehlt das 1 ausschliesslich in den Namen Κ ν π ρ ο γ έ ν η a 
(aus *Κνπρογέ*τΓ ια) Sappho 87 Alkaios 60 Theokrit 3 Ο3 1 , und 
Κν&έρ ηα  (aus *Κν&ερη-ια) Sappho 62 Comp. I  § 16. Diese 
unterscheiden sich von den oben angefuhrten Belegen fiir ψο, 
ωϊο dadurch, dass sie wahrscheinlich auf rr Stamme zuriickgehen 
(s. § 49, S. 335) und deshalb zwischen den drei Yokalen e-/a 
einen trennenden Spiranten nicht besassen, wahrend in βασύ.ψος, 
ωϊον u. s. w. vor dem 1 urspriinglich ein F stand. Die aolische 
Prosa lasst -ψο- aus -ηβιο- stets unverandert: vereinzelt stehen 
die. jungen Formen τζρυταντ^ω Inschr. 85is, βαλάνψν 17340.

Beroerkenswert ist ήϊο in den fremden Namen these. Παχχομηΐοι 63 8, 
aeol. Δηϊοχάοω Inschr. 128*, Πομχήΐος 16δ1β, s. S. 389 Anna. 2.

Zusammentreffen eines Diphthongen mit einem einfachen
Vokale.

1. Der Diphthong steht an zweiter Stelle.
172· Ob bei den Yerbis auf -α(0ω, -έ(χ)ω und -δ(χ)ω in 

der 2. und 3. Pers. Sg. Ind. die Ausgange -σεις: -άει, -έειςι -εει, 
-όεις: -όει bei den Nord-Achaern noch offen waren, wissen wir 
nicht Die altesten Denkmaler des thessalischen und aolischen 
Dialektes kennen nur kontrahierte Formen:

-α-εις und -α-ει werden zu - ά ι ς , - a t :  das 1  war nicht 
stumm, sondern voller Yokal, wie das die alten Grammatiker fur 
das Aolische ausdriicklich bezeugen, s. Comp. Π  § 12. Belegt 
sind: thess. ϊρονται 64χ, aeol. μειδιά Theokrit 30χ, βοαις βοάι 
(γε)χίις γελοι, νινχίις vivuti) Comp. I I  § 12; zweifelhaft οπταις 
Sappho 115, sicher erganzt τ^ίμαι] Inschr, 129A n . 44.

-ε-εις und -έ-ει zu - ε ϊ ς ,  - ε ϊ :  thess. διε-τελε7 534 gehort 
streng genommen nicht hierher (τελ-εσ-χω), — aeol.: in den
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Texten der Lyriker ist die kontrahierte Form nicht selten iiber- 
liefert: φίλει Sappho I 23, αγρει 2 u , κε)Αδει 4 ι, δόνει 40, κατά- 
γρει 43, κΛλει 117, βάχει Alkaios 393, άνΌ-εΐβ, εττικρέτει 82, κινείς 
86 B, vielleicht auch μέδεις Alkaios 5 i (das iiberl. μεδέεις Alkaios 
48 B ist ohne Gewahr, und Theokrit’s δοκέεις 29 1 9 soli alter- 
tiimlich klingen). Da jedoch neben dem thematischen φιΜω das 
nicht-thematische φίλη-μι bei den Lyrikem belegt ist, so kpnnen 
fur φί)*εις φίλει stets die von den Grammatikem bezeugten nicht- 
thematischen Formen φίλη-ς, φίλη eingesetzt werden. Sicher sind 
also nur die inschriftlichen Belege [δό'/]ει 119D32, παρκά)»ει 130s.

-ο·εις und -ο-ει zu -ο ις , -οι: thess. Belege fehlen, — aeol: 
da dem δοκιμόω das nichtthematische δοκίμω-μι zur Seite stand, 
so konnen die liberlieferten Formen χαννοις Alkaios 51, δοκίμοι 
(Sappho 37) Theokrit 3025.26 aus δοκίμω-ς, δοκίμιο verdorben 
sein. Ein untriiglicher Gewahrsmann fur die kontrahierte Endung 
ist nur das inschriftliche στέφανοι (=  *στεφανόει) 1 1 2 2 0  113n/is 
12130 160ΐ8·23 17331 /32· 47·

173. Das kontrahierte aolische δει Inschr. 119Dia 120e 
ist der hellenistischen Sprache entlehnt: echt-aolisch lautete die 
Form δενει, s. oben § 163, S. 433 no. a.

174. In den zu so-Stammen gehorenden patronymischen 
Adjektiven (z. B. Τιμογένειος) ist -ειος aus -ε·ιος, nicht aus -ε-ειος 
zusammen gezogen: nur -κ λε ίος  (zu -κλης) macht eine Ausnahme, 
da es in dem Sonderleben des Thessalischen und Aolischen aus 
dem nord-achaischen -·κλεΡε-ιος: -κλί-ειος hervorging: thess. Φίλο- 
κΊ&ίος I 649, Μαντικλεϊος 65 28, aeol. J αλιόκ?Μος Inschr. I l l 3 .

2. Der Diphthong stelit an erster Stelle.
175. Die Diphthonge ai, e/, 0 1  sind vor einem Yokale im 

allgemeinen u n v e r a n d e r t  geblieben.

Thessalisch.
Die patronymischen Adjektive auf -α-ιος und -ε-ιος zahlen 

weit tiber hundert z. B. Μενεσταιος 2 3 , Πολνκλέαιος 6 ia/i3 , 
'Αγεισίαιος 16&4.67 671 , Πολνξεναία 42, Σιμμίαιος 114 65βι, 
Μνασεαιος 72bo, Ενάρχειος 6 4 , Κννίττηεια 10is, Αικαίεια Ι 837 

72ai2, Αικαίειος 20is 6578, Κριτοϊάειος Ι 6 7 5 , Αντονόειος 21*, 
*4ρμοδίειος65ι$ο, Ενβοίειος96, ’Αντιβίειος 72bi8, Ενρν/τόΟειαΒ0,

Hof f mann ,  dfo griochieckeu Dinlekte. II. 29
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u. viel. a. m. Von anderen Worten seien genannt Μονδαιαταν 
I s , ΦαΪΜνναιάν 6 ΐδ, Jc/xuo- I 6 5 0 . 57*65*65, 'Αρχαιονρατεις I 6 5 1 , 
Λαρισαίονν 17 s, Λασαίοις 1 6 1&, ovaiov 64s, Γενναίος βδδβ, 
Γενναίειος 65ss*33, πολιτεία  6 15 /16  16ΐδ* π* is* 4ΐ 53e 65s, χρεία 
54 is, πρεισβεία 16is, ομοιον 7 *4, ποιας 16so*

Sehr selten hat der Diphthong sein 1  e ingebuss t :  1 ) vor 
1  in atv „immer‘ 54 13 aus *aitv: *αίβίν, 2) vor anderen Vokalen 
in Κρατεράεια 1 0 i 4, Γενάειος 50, Γενναοι 5 4 4  (daneben Γεη>αίειος 
653s. 3 3), Πανσαννιάο{ι) 72sn (daneben Πανσανίαιος 6s I I 7 54s*9), 
*ίσστιαίεος 65&$* In αμμέονν 16is und Ξενογ,λέα 52 fiel /  bereits 
in vor-thessalischer Zeit aus; die Ableitung des πατρονεαν 654 
aus πατρονείαν (s. § 38, S. 322) ist streitig. — Nach diesem 
geringen Materiale zu urteilen, biisste at leichter sein 1  ein als 
ει, eine Tatsache, die wir im Aolischen wiederfinden.

Aolisch.
In  den aolischen I n s c h r i f t e n  wird der Diphthong meistens 

geschrieben. Fur at sind die altesten Belege (vorion. Alph.) 
Νιγ,ιαίωι 132, Μα&νμναιος 118, Μ ντιλψαιος 164a; vgl. femer 
(ausser den ionischen Namen 1Ερν&ραιοι 85 130 oiler, ‘Εκαταιος 
85s.34/35 und dem Konigsnamen Πτολεμαίος 112i.s 121s6), δι- 
ymiw 119Ci, δί/χηα Ass C i.s, διγ,αίων 8596, διγαίως 85s9/3o* 
36*44 130is 1 6 0 s5, τ[ε]?^ντ αιον 119Ai3/i4, βολλαίω βολ-
λαία 152, αρχαιον 1576, Ποσειδαίω 90β, πεντάμναιον 1 1 2 ΐ6/ΐ7, 
πενταμναίω 112si/ss, Πλειστί[α]ιον 114$, ’Ηραίω 119Dso, "Ηραιε 
151, ίΑ&άναιον 120so> Κνραναίω 156s, Μονααίω 172s, Κνμαίοις 
158ι0, Φιλο/.νμαίω 173δ9* — Von den Belegen fiir ει ist nur 
eine Auswahl geboten, da die Verkiirzung des ει (ganz einerlei, 
ob es aus -ε - ι -e(f)i-  oder -ε(σ)ι- entstanden ist) zu den Selten- 
heiten gehort. Ausser dem vorionischen Σ&ενείαι 132 vgl. die 
Optativendungen -είη 854.π . is* 1 3 . 15 , -u w  85β·7 1 1 2 s/9 113e 115s, 
Οίσεζεία 90s, Μαλεία i6, [Θε~\λαισεία ss, ιγείας 98s, επιμέ)*ειαν 
1 1 2 e/7 113ι I6O9, επιμελεία 112io 1137 115e, βοεία\\2%\} Χορείω 
115ι ,Λίτ/,ειον 119Bsi ,τέ?*ειον 134δ, πρεσβεία 1216, πρεσβεία 160si, 
ενσεβεία 1 2 1  si, πολιτεία  1471 8, ατέλεια 1 5 6 4  1 5 8 7  1594 u. s. w., 
femer die zahlreichen patronymischen Adjektive auf ·ειος z. B. Ev- 
σάμειος 84s6, -[d]ωρειος 877, Τιμαρχείω 90s, ΐΑινωνίμειοςα, Λ πολ- 
λοδωρε[ίων] 119Di», Θεοδώρεια 123, Λαρίχεια 144d u. s. w. — 
Endlich oiy erhalten in εμμένοιεν 831 9, ποιησωνται 85e, ποιησασ&αι 
8 5 i7.es I6O33 162s, Ιποιήσαντο 85α.*ο, εποιησατο 112i 1134 160is,
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7εοίη 8 5 2 1 , ποιημένος28, π ο ι η σ α ν τ ε ς β δ ,  ποιέωσι 120ιδ, έννοιας 85ΐ8·δΐ 
1 131 3 12152 125 128 129Α28·3β 130ιβ Ι6Ο19/20. 26, έννοιαν 8532, 
έννοιαν 1 2 0 ΐ2, πρόνοιαν 130s, Όμονοία 1012, νμοίως 167Αβ.

Die Y e rk lirz u n g  der D ip h th o n g e  lasstsichden Inschriften 
nach folgendermassen darstellen: 1) der Diphthong ai  war der erste, 
welcher sein i einbiisste, und zwar stets vor i in at „immer“ — *au, 
*a!fi, die Belege in § 1 1 0 , S. 387. Vor anderen Vokalen trat die 
Verkiirzung des at vereinzelt bereits im Anfange des 4. Jahrh . ein, 
vgl. Μντιλψαοι 82 is/i9 : doch traf sie nur ein tonloses ai. Das 
beweist deutlich die Inschrift 119, in welcher es zwar *Ηραίω Dso, 
aber JΗραείω A 37 heisst. Wenn bisweilen a statt eines betonten 
at auftritt, ist es durch Ausgleichung aus Formen mit urspriing- 
lich ton losem  ai ( =  a) heriibergenommen (z. B . in Μελαντάω 
1274 aus Μελάνταος, in dem patronym. Adjektiv Αΰανάεια 961 

aus *Α&άναος u. s. w.). Die vollstandigen Belege sind: Αϊγαέεσαε 
155ais (s. Nachtrage), Αίγαέων Miinzlegende Mionnet I I I  2 
no. 5—27, Suppl. V I  2  no. 2 ff., -τάως Inschr. 83ir> (statt τδως), 
Μντιλψάων 84<j.ii, Θηρίαον ιβ, 5Ηρανάείδαος 873, βέβαον 899, 
Πρωταγόραος 90ΐ7, ΰνράοις 9 4 2 , Άΰανάεια 96ι, Αιονίείδαος 
1 1 1 4 , Έσπερίταος 5, Κριναγόραος 5, Ηραείω 119A 37, Μελαντάω 
127ι, δικάως 129Adi, πεντάμναον 1359, *ΙΊράω 14715 . 17 , βολ- 
λάοις 166β 167 Α 4.γ>. Ob a aus ai entstanden ist, bleibt un- 
entschieden in βρομάει 90i2, -γάει u , ’Αχερδάει 90ιβ 912, 
σν.ιλλάω[ν] 90m . Die Form αει 841 2 127 5 ist hellenistisch. — 
2 ) Spater und seltener wurde 01  verkiirzt: die Tonlosigkeit des 
Diphthongen war auch bier Vorbedingung, vgl. εποψατο 115i 
(in dem gleichen Zusammenhange haben die alteren Inschriften 
1 1 2  113 εϊνοιησατο), 7εοι)σασϋαι 119Aio.2g B24, 7εοησω Cio, ποεί- 
μενος 130s, 7τεποψ.ων Samml. 2955 . Durch Ausgleichung trat 
0 unter den Hochton in Ιροπόψαι 129 A  33 und den im Kunst- 
dialekte der Kaiserzeit abgefassten Formen 7εόημεν 165 4, 7εόη c, 
εννόαν 173is (oder ευνοαν?), ευνόας 43. 49. — 3) Ausserst selten 
hat εε sein 1 verloren. Die Lesung und Erganzung πολιτέα 
85e. 38/39 ist ohne Gewahr, vgl. die Bemerk. auf S. 64, Absatz 3. 
Das Prasens τελέω (συντελεί] 112u  1159, συντελέωνται 117h ) ist 
von τελείω (διετέλειε 1 2 0 n , συντελειομένω 162 <i) zu trennen. 
So bleiben denn nur Βιττώνεος 90 9 und die in § 118 no. 2,
S. 392 besprochenen patronymischen Adjektive [Αιον]υσϊος 91», 
-σΐος 87 β, Μ . . . οίοίος 111c, Βάηχϊος* iibrig, wenn die Endung 
-ϊος wirklich aus -ίεος =  -ίειος kontrahiert sein sollte.

29 *
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Bei den L y r ike rn  bleiben die Diphthonge in der Vers- 
hebung unverandert Sappho: δίκαιον 28*7 ποιας 2w, ιο ίψ  αγα- 
γο ίψ  159, γλυκεία 90, πεντεβόεια 98, επτορόγνιοι 98. Alkaios: 
M ata  5s, γαιας 17, μαιόμενος 25, αΐετον 27, σείων 22. Eine 
syllaba anceps des Verses ist der iiberlieferte Diphthong in τoc- 
ανταν Sappho 69, Κορωνειας Alkaios 9 2, 'Λλνχηος 32; mit Diae
resis konnen χρνσεϊοι Sappho 30, βρεν&εΐω 49 gelesen werden. 
Unsicher endlich ist die metrische Messung von χροίαισιν Sappho 
20, άγροίωτις 70.

Verk i i r z t  sind in der Verssenkung ai und 0 1 ; ein -Beleg 
fur ει fehlt Sappho: Φωκαας 44, ωρααι 73, 'Υμψάον 91 107, 
άϊπάρ&ενος 96 (s. § 1 10, S. 387), μοομαι 23 (in der Vershebung 
μαιόμενος Alkaios 25). Alkaios: *4&avaa 9χ, βεβάως 8 6 B. 
Theokrit Α&αναας 28i. Danach auch Balbilla: Θηβαας (!) 1754, 
na)Jcu»v 1756. — Belege fiir 0  statt 0 1 : Sappho ετττόασεν 2β, 
λαχόην 9, επόησαν 1 0 1 , πόας 54 (in der Vershebung ποιας 2 14), 
τόαυτα 106. Alkaios: πνόαι 16. Theokrit: πόης 29η .

άλΑθεα Alkaios 57 Theokrit 29, entspricht nicht, wie Meisfer Dial. 
I 91 annimmt, dem attischen αλήθεια; es ist vielmebr der ftom. Plur. 
Neutr. oder Akk. Sg. Masc. des Adjektives ά).αθής.

So bleiben endlich noch die Beispiele der G ra m mat ike r ,  
welche meistens den Lyrikern entlehnt sind. Auch sie bezeugen 
nur einen Verlust des 1  fiir tonloses ai und 0 1  (nicht fur ει): ον 
δίκαον Glosse (_  w ^ —), *'Αλκαος, αρχαος, Θτ^βαος, Ρώμαος, αν.μαος 
Comp. I I  § 14, Herodian I I  277, 1  ( «  Etym. Magn. 6 6 , 28), 
βεβαιότερος Anecd. Ox. I  279, 27, ίαχόψ  E t  Magn. 558, 31 u. a. m.

176 . Wann im Ao l i schen  die Verkurzung eines tonlosen 
ε υ  vor Vokalen begann, ist nicht sicher zu bestimmen: κασσκε- 
ά σ σ α ν τ ο ς  Inschr. 1245/6, ε π ι σ κ ε ά σ α ν τ α  1734ΐ/4*. Unter dem 
Accente blieb εν unverandert: [κα] τεσν.ευασσε 129 A is, παρεσκεν- 
ασοε tbj σκενεα 135ι, παρεσκεν[ασαν] 153io/n, ebenso als tonloser 
Laut in σκενάσην 1534.

Diaeresis.
177. Wenn αι, ει, οι urspriinglich durch Jod, Vau oder 

Sigma getrennt waren, so konnten die Vokale bei den aol i schen 
L y r i k e r n  offen bleiben: πάίς  (die Belege in § 143, S. 419), *7- 
ν.άσδω oder besser εβικάσδω Sappho 104, κλαΐην Adesp. 65, 
'ΛχΜΑ'ίοι Theokrit 293 4 ,  vieileicht auch χροίαισιν Sappho 20,

ϋ
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94ϊον Balbilla 175i2, ΰεΐας 1 7 7 2 , mit Verscharfung $ηϊον 176e. 
Die Grammatiker fiigen hinzu ’Ατρεΐδης, Αίγεΐδης, ’Αργείος Eustath. 
28, 35; Aneed. Ox. Π 173, 26; πΐΜίον Herod. I 376, 22; κδϊλον, 
οιωνών Trypho ready λέξεων XV.

Auffallend ist es, dass ein aus -ε-ιο- entstandenes -ειο- Dia- 
rese erleidet. χρναείοι Sappho 30 und βρεν&εΐω 49 sind zweifel- 
haft. ανδρείος Theokrit 28io 2933, ανλεΐαις 2939.

Am seltsamsten aber erscheint die Tatsache, dass die Lyriker 
auch den echten Diphthong oi in οϊ trennten. Von den drei 
Beispielen, welche Stephanus Byz. s. v. Καρία anfiihrt, namlich 
δΐομαι, δίγον und δΐδα , fallen die beiden ersteren aller- 
dings fort, δΐομαι, beruht wahrscheinlich auf *δβίομαι und das 
attische όϊγννμί lautete bei den Aolem δείγω =  *δ-βείγω (s. oben 
§ 149, S. 423): in dem von Zonaras 224, 7 (ed. Tittmarm) fiir 
aolisches δΐγω citierten Verse πάντας δΐγων θαλάμους ist das 
dialektgemasse δειγον ΰαλάμοις einzusetzen. Mithin bleibt nur 
δ ί δα ,  welches Herodian in einem Verse des Alkaios (Fragm. 145) 
dreisilbig gemessen vorfand. Femer wird bei Sappho 7 5 2  die 
Diarese in σνν βο ΐ χην  durch das Metrum gefordert.

Die Konsonanten.

Jod.
··

178· Bei Thessalern und A olem  ist ein urgriechisches 
tonloses i hinter ρ bisweilen in Jod verwandelt und als solches 
dem ρ assimiliert

Thessalisch.
αργ νρρο ι  12 /3 , Genetiv zu αργνρρον aus άργνρχον =  att. 

άργνριον.
χ ί ρ ρ ο ν  16so aus χνρχον =  att. ν,νριον.
τ  ρ a χ ά δ ι  7 6 aus τρχαχάδι =  att. τριαχαδι.
A  αμ μ άτρε ι ος  Ι6 7 9 , Α α μ μ α τ ρ ε ί α ς  28b, [Α αμμ~\ατ ρε ί ον  

63 s: Patronymica zu Ααμμάτριος =  att. Αημψριος. Das 1 war 
in Ααμματρχ-εία stets, bei Ααμματρί-ειος in den obliquen Casibus 
tonlos (Ααμματρίείω, Ααμματρχείωι).
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Aolisch.
a ργ ύρ α  Inschr. 1534/5 aus αργυρρα =  αργύρια, att. αργύρια.
π έ ρ ρ ο χ ο ς  Sappho 92 aus πίρχ-οχος =  περίοχος.
π  ερρ α π  άλω  Theokrit 29̂ 5 aus περχ άπά?*ω =  περί άπά)*ω.
π  ερρε&r̂ / .ατο Glosse aus τιερχ-ε^/,ατο.
π ε ρ ρ ε χ ε ι ν  Glosse aus περχ-έχψ.
π ε ρ ρ η α  ι π π  Iαν Glosse aus περχ-τγσιήπιαν.
π ο ρ φ υ ρ ά  Sapplio 44 (=  πορφνρχα) ist zweifelhaft.
Ferner gehoren hierher die in § 36 no. 2 , S. 320 besprochenen 

Nomina, in denen -ριο, -ρια hinter Konsonanten in -ερρο, -ερρα 
verwandelt ist, also

Ιάγερράνιος ,  ά λ λ δ χ ε ρ ρ ο ς , Κ α ν σ τ ε ρ ρ ο ς , 
ν.όπερρα,  μ ε χ ε ρ ρ ο ς ,  Πέ ρραμος .
Die Ilbergangsstufen waren trio: trio: ίγχο: ter(o: terro, 

p ria : ρκχα: ργχα: peria: perra.
Wann dieser Lautwandel begann und wie weit er um sich griff, das 

sind Fragen, deren Beantwortung uns vorlaufig versagt ist· Seine An* 
fange lagen sehr wabrscheinlich bereits in n o r d ~ a c h a i s c h e r  Zeit. — 
Die A u s n a b m e n  konnen dem Einflusse der Fonnen mit betontem * oder 
der hellenistischen Spracbe entsprungen sein: thess. ελευθέρια 3 S, κύριον 175 
(lautgesetzlicb gerccbtfertigt: άργνρίοι 18 oft, Ααματρίειος 651S4), — aeol. 
κύριον Inscbr. 824 119D*,. w 157,0, κύρια 95B „, Κύριος 104, αργύρων 120τ, 
μνριο- 1δ0β, δικαστήοιον 82 ,β 119D,a. ί4, σωτήρια 129 Α ^, χαριστήρι[ον] 972, 
τιοτήριον Sappbo 67 Alkaios 52, δένδριον Alkaios 44, φήρια Glosse (dagegen 
lautgesetzlich δικαστηρίω Inschr. 8510, δισμνρίοις 119A#, κυρία 129 B s2, 
σωτηρία Belege S. 379, Z. 4, άργνρίω 165 7/β, βοΌχντηρίω l6, ΑΙΘερίω 168 9, 
μνστηρίω Φρατρίω 173β4, πορφνρίαν Sappho 64, μετρίως Theokrit 30s).

179. Im A olischen ist ein tonloses i auch hinter δ in i  
verwandelt: ta  aus δχά, ν .άρ ΐα  aus ν.άρδχα, π ε ζ ό ν  aus πέδχον, 
das Nahere bei »£«. Einige Falle seltenerer Art, in denen die 
Lyriker i als % sprachen, sind: οττχω  Sappho 13 (iiberl. οττω), 
οτ τχ  εμωι Sappho 1 1 7 (_   ̂_ ), χρυσοχέρα  aus χρυσχοτερα —
χρυσιοτέρα Sappho 123. Zweifelhaft Λυδχαν Sappho 85s (---- ),
χρύσχοισιν 851 (___ u).

Van.
1. Im Anlaute vor einem Yokale

blieb Vau bei den Nord-Achaern unverandert erhalten. 
Auf thessalischem Boden finden wir es noch in den iiltesten
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Inschriften, in der Aolis nur bei den Lyrikem und Gram- 
matikem.

180. Im vorionischen Alphabete sind geschrieben die thes- 
salischen Worte βασστών 5s, βαλίσαγ,ηται 5 4 /δ, j¥ασίδαμος 132, 
Ρεκεδαμος 42. Von den Inschriften ionischen Alphabetes hat 
nur eine einzige noch β  erhalten: Ρασανδ(ρ)ίδ[αια] 1 0 ίο (neben 
ϊσ ο -δ ) .

Abgefallen ist β  z. B. in οίκος mit Ableit. 7 oft, ?κτα 16ίο, 
ΙνΑδι ίο, εγχχστος 7 2o 1 6 2 0  654 u. a. m.

181. In den wenigen vorionischen Inschriften der A olis  
kommt zufallig kein mit β  anlautendes Wort vor: nach dem 
Jahre 400 war β  tot, keine Inschrift ionischen Alphabetes weist 
eine Spur desselben auf.

In den Texten der Lyriker wurde F noch von den Gram- 
matikern gelesen. Apollonius belegt die Formen βόΐ, βόν, βέ&εν 
mit Sappho 111 117 Alkaios 11, und Terentianus Maurus de syll. 
658 bemerkt: „Quamque ϊτυν dicunt Achaei, hanc vitym gens 
Aeolis“. Auch die Schreibfehler EOINON, EON beweisen, dass in 
der Vorlage noch F stand. Doch kam der seltene Buchstabe friih 
aus der Mode: Γ (bisweilen in T verschrieben) ersetzte ihn.

a. Hichtiges F geschrieben;
β ο ϊ  (=  att. ol) Sappho 1 1 1 .
β ί τ ν ν ,  geschrieben vitym bei Terentianus Maurus a. a. 0.

b. Γ 8tatt F geschrieben:
βοϊ  (=  att. οί), β έ  (== att. i) Balbilla 1747. ib. 
βόν  „seinen“ (=  att. ov) Alkaios 50b. 
βέΟεν  (== att. ?Όεν) Alkaios 11. 
β ά λ λ ο ι  (=  att. ήλοι), ,
βο ϊ  δη μ i (=  att. οίδα), \ 
β ά μ μ α τ α  (=  att. ειματα), | 
β ό λ α μ ο ς  (=  ion. ουλαμός), )

Gloseen.

c. T statt F geschrieben:
βε ί τ την  (=* att. είπειν) Sappho 2 8 2  Alkaios 55. 
βάδεα  (=  att. ηδέα) Alkaios 39s.

d. E statt F geschrieben; 
βόν  (=* att. ov) Sappho 117.
βοϊνον  («  att. οίνον) Compend. I l l  § 2 1 .
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e. F ntcht iiberhefert, aber durch den Hiatus geforderU
Fi Faye  (hinter γλώσσα) Sappho 2 g.
Figyov  (hinter υπό) Alkaios 157.
Fo l vωι (hinter πλενμονοί) Alkaios 39 1 .
F ίο π λ ο κ ώ ν  (hinter φαμι) Adesp. 53.
Das iiberiieferte ohc older Sappho 36 zeigt, dass man an 

dem Hiatus ον οΐόα Anstoss nahm: es ist ov F ol δ a herzustellen.

Diesen sichern Belegen fiir /  reihen sich diejenigen Worte 
an, denen wir bei den Lyrikem das /  zuriickgeben konnen, ohne 
gegen das Metrum zu verstossen und ohne an der TJberheferung 
zu andern, also Fotvoyimoa Sappho 5*, Fr̂ gog 39, Foivoyo^oe 514 , 
Fiom gi 95, Foc/Jai 136, Favaooa Alkaios 9 i ,  fio ra u  13A, 
Folvov 34< 354 41s, Folvog 53 57, Fayu 39s, F^gog 45, Fiiur\v 
49s, FiokKova 55, Fio'/.ολπον 63, Fεργάσιμον 86B, Fa6ov Adesp. 
47 B, Fl6giog 63.

18 2 . Ganz allgemein verbreitet ist die Ansicht, dass die 
lesbischen Lyriker ein urspriingliches Digamma im Anlaute vor 
Vokalen „ignorieren konnten“ (Ahrens Gr. ling. Dial. I  33, 
Meister Dial. I  106 u. a. m.): wahrend die einen darin eine 
„poetische Licenz“ sehen, soli nach anderen (z. B. G. Meyer Gr. 
G r.8 § 233) das F zur Zeit des Alkaios und der Sappho iiber- 
haupt kein lebendiger Laut mehr gewesen sein.

Von der grossten Wichtigkeit wiirde es sein, wenn sich durch 
ein sicheres Beispiel erweisen liesse, dass vor einem rite mit Vau 
anlautenden Worte Elision oder Verkiirzung eines langen Vokales 
eingetreten sei. Vier Verse konnte man dafur heranziehn. Das 
iiberlieferte τδ δ* εργον άγησατο τία κόρα Alkaios 14 haben die 
Herausgeber durch die Konjektur ayrpaixo in den ersten Vers 
einer alkaischen Strophe umgewandelt Um dem /  zu seinem 
Rechte zu verhelfen, best Schneidewin to Figyov: dann vermissen 
wir aber eine ankniipfende Partikel. Mir scheint der Fehler in 
der Vermutung άγτ,σαιτο zu begen. Halten wir an άγησατο fest 
und ersetzen to d’ εργον durch το δε Fi gyov , so gewinnen 
wir unter der Voraussetzung, dass xia einsbbig gemessen ist (vgl. 
$iu)v Alkaios 13 A, βελεο$ 15*), den Schluss des von Alkaios in
Fragm. 1 1  angewendeten Versmasses w ___ ]  ̂ ^ ___  ̂w
_  —. Zweitens kommt ά δε μ* ΐδρως χακχεεται Sappho 2 is
in Betracht. Gegen Fick’s Annahme, dass a δε μ * νΐδρως (mit 
Vokabsation des F) zu lesen sei, erheben sich Bedenken. Not-
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wendig ist μοι nicht, vgl. αλλά χαμ μεν γλώσσα FIF aye 9 , επιρρόμ- 
βεισι αχοναι u/1 2 : wahrscheinlich sprang es nur znr Tilgung 
des Hiatus ein, welcher entstand, als das ursprungliche (von 
Schneidemn und Hermann hergestellte) a δε F i d ρως  spaterhin 
des /  verlustig ging. Bei Sappho 104 antwortet auf den Vers- 
schluss χά)χος εϊχάσδω in dem nachsten Verse μ ά λ ι σ τ  ε ϊ κάσδω.  
AVer hier μάλιστα oder έϊχασδω andert, wirft die Flinte zu friih 
ins Korn: denn der Beweis, dass die Gnindform des Verbs Fe- 
Fc/mCoj lautete, ist noch nicht erbracht, da εικάζω im Homer 
nicht vorkommt. Zu einem ohne Reduplikation gebildeten Prae- 
sens *Fiz.aCw (vgl. Fi-λελος neben Fer/,ελος) verhalt sich ein i-F i- 
Υ.όζω genau ebenso wie ark. είκοσι, welches nicht mi t F anlautete 
und deshalb nur auf i-FtKoai beruhen kann (s. Bd. I  288), zu 
dem kretischen Fiymti , ssk. virhgati. So bleibt denn endlich 
noch das liberlieferte γαμβρός ε ρ χε τ ά ι  ϊ σσος  ”Λρενι: Sappho 91. 
Hier ist έρχεται vor ϊσσος, dessen Digamma sichere Zeugen hat 
(kret FίσFoς), als Daktylos gemessen. Nun passt ja dieses Verbum 
zwar ganz gut zu dem Gedanken des Verses, aber weniger gut 
in das Metrum: wie bereits auf S. 156 ausgefuhrt wurde, stehen 
die Verse erst dann in tadelloser Responsion, wenn wir ερχεται 
streichen. Es kann schon in friiher Zeit als Glossem an den 
Rand geschrieben sein, um die der Copula entbehrenden AVorte 
Γαμβρός Fϊσσος "Λρενϊ (scl. εστί), zu erganzen, und kam so in 
den Text. — Keines der Beispie le ist also sicher genug, um 
den Verlust eines anlautenden Vau zu beweisen.

In tXx ε ΐποις  Alkaios 83 ist das iiberlieferte κ geradezu falsch: 
der Dichter scbrieb al Γείπηις oder ai Γείποις.

Ebensowenig wurde ein mit F anlautendes AVort mit einem 
vorhergehenden durcli Krasis verbunden. Zwar ist bei Alkaios 1 
ωναξ  neben αναξ iiberliefert. Doch durfeh wir unbedenklich 
Fava£ dafiir einsetzen: denn derselbe Dichter redet in Fragm. 9i 
die Athene mit Fάνασσα (iiberl. άσσα) an.

Schwerer scheinen nun aber diejenigen Falle zu wiegen, in 
denen eine kurze durch einfache Konsonanz geschlossene End- 
silbe vor anlautendem Vau nicht positione lang wird. Von 
diesen scheiden freilich diejenigen aus, in welchen dem /  ein 
Ny ephelk. vorhergeht: fur ίσχατίαισιν οϊκεις Alkaios 69, κεν 
ίσως 8 6  B, κεν άδ$σι Adesp. 47 Β  lassen sich ohne jedes Bedenken 
Ισχατιαισι Foi/Μς, κε Fίσως, χε Fadrjioi einsetzen. Die Zahl 
der sicheren Belege bleibt trotzdem eine recht stattliche: bei
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Sappho γ.ψος ίσος 2 ι, πλάσιον αόν 2*. φόεννσν είδος 3*. επόη- 
σαν έργα Sappho 1 0 . συν-οιδα 15, ym)Jov εργον 19, παρθένον 
adiff ωνον 61, ττρδσ-ίδοισαν 69ι, οσσδν ϊδην 101, πάν.τιόδς αόν- 
με)*εοτέρα 122, — bei Alkaios ευτζέδιλ)χ>ξ *Ιρις 13Β, μύρον αόν 
36s, γαρ στα£90. 1st in alien diesen Fallen ein F nie vorhanden 
gewesen? Oder ist es willkiirlich abgestossen? Oder ist es 
endlicli vielleicht lautgesetzlich geschwunden? Eine scheinbar 
abliegende Erscheinung fiihrt uns zu einer richtigen Antwort auf 
diese Fragen. Unter Krasis verstehen wir die innige Yerschmel- 
zung zweier dera Sinne nach eng zusammen gehorenden Worte, 
eine Yerschmelzung, welche darin besteht, dass gewisse lautliche 
Umwandlungen (z. B. Yokalkontraktion), welche sonst mir im 
Innern eines und desselben Wortes vor sich gehen, auch fiir die 
beiden zu einem einheitlichen Ganzen verbundenen Worte zu- 
gelassen werden. Eine derartige Krasis haben sich nun aber die 
aolischen Lyriker auch dann gestattet, wenn die beiden Worte 
dem Sinne nach nicht so unmittelbar und so eng zusammen- 
gehoren wie z. B. Artikel und Nomen. Als Beispiele nenne 
ich δρράνο)^αΐ&ερος — δρρανωΐ&ερος Sappho I n ,  τεροτέρω^άνεμω 
=  προτερωνεμω Alkaios 19 1 , ν.ω?.νει^αΐδως Alkaios 55. Wenn 
die Lyriker so zwei Worte, deren Y o k a le  zusammenstiessen, 
in e ines  zusammenziehen konnten, so ist es doch an sich wahr- 
scheinlich, dass sie die gleiche Freiheit sich gestatteten, wenn das 
eine Wort mit einem K  on son an te n  endigte, das andere mit 
einem Konsonanten begann. Im allgeraeinen werden ja  dadurch, 
abgesehen von den Erscheinungen des Sandhi, keine Umwand
lungen eingetreten sein: ταμπόλιν , ψντενσψςπρότερον, είσεόν 
u. s. w. blieben unveriindert. Wenn jedoch ein auslautender 
Nasal, die auslautende Liquida ρ oder ein auslautendes a mit 
einem anlautenden F zusammenstiess, so mussten folgerichtig die- 
jenigen aolischen Lautgesetze in Wirksamkeit treten, welche fur 
die Lautgruppen vF, ρF, oF im Inlaute eines  und desse lben  
Wortes gel ten, d. h. aus -v F-, -ρ -ς F- entstand zunachst ; 
-w-y -ρρ-, -FF-. Nun werden aber die aus a·/ρ / hervorgegangenen 
Doppelkonsonanten vv ρρ, wenn der vorhergehende Yokal in der 
Versthesis steht, von den Lyrikem regelrecht zu v ρ vereinfacht, 
vgl. γόνα Alkaios 397 neben γύννα Glosse (Grundform *y6vFa), 
γορα Sappho 62 65 Alkaios 14 (Gnmdfonn κόρ/α), ορανος Sappho 
37 64 Alkaios 34i neben δρράνω Sappho I n  Alkaios 17 (Grund- 
form *fyFavo$). Damit finden alle oben angefuhrten Beispiele fiir

•v*.
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das scheinbare Fehlen des F eine tadellose l a u tg e s e t z l i c h e  
Erklarung: μύρον άδν beruht auf μύρον βάδν: μνρονναδv: μύρον- 
άδν, γαρ άναξ auf γάρ βάναξ: γαρράναξ: γάράναξ. Statt des liber- 
lieferten κήνος ίσος, προσ-ίδοισαν haben wir uns κήνδβίσος, πρδ- 
βίδοισαν =  κηνοββίσος: κψος βίσος, ττροββίδοισαν: τζροσβίδοισαν 
gesprochen zu denken, vgl. die in Bd. I  205 besprochenen ky- 
prischen Formen τάβ βανάσσας = τάς βανάσσας, βέτζομ μέγα — 
βίττος μέγα.

2. Im Anlaute vor ρ
war Vau in der n o rd -a c h a i s c b e n  Zeit noch u n v e r a n d e r t :

belegt ist es vorlaufig nur fiir den aol ischen Dialekt.
_ · ·

183. Die alten Graramatiker berichten uns, dass die Aoler
dem auslautenden ρ unter gewissen (liochst seltsamen!) Bedingungen
ein β vorgesetzt batten, vgl. Comp. I  § 8  und 17, Comp. I I  § 1,
Comp. I l l  § 23, ferner Apollonius de adv. 157, 17; Etym. M.
210, 43. 700, 32. Ihre zum Teil noch in den Fragmenten der
Lyriker entbaltenen Beispiele zeigen aber deutlich, dass dieses
scbeinbar vorgeseblagene β nichts anderes ist als ein urspning-
bcbes F. Belege:

βρά  =  bonier, ρά Apollonius de adv. 163, 21. Etym. Magn. 
210, 42; 700, 32.

βρ α ΐ δ ι ος  =  βραΐδιος, att. ρόδιος: βρα(ί)δίως Theokrit 30 27, 
βραΐδιον Glosse, βρα(ί)διον Etym. M. 210, 43.

Β ρ α δ ά μ α ν θ ν ς  'Ραδάμανθυς Comp. ΙΠ  § 23. 
β ρ ά κ α λ ο ν  ^ότταλον („Knittellt) neben φαγάδες· ορόδαμνοι, 

κλάδοι, Hesych (heiTenlos).
β ρ ά κ ε τ ο ν  δρέτζανον, κλαδευτήρων Hesyeh (berrenlos). 
β ρ ά κ ε α  =  att. §άκη Sappho 70, βράκη Theokrit 28 n , 

βρακία Glosse, βράκη Comp. I  § 17, β ράκος  Comp. I I  § 1 .
βρακ ί ας ·  τραχείς τθ7Ζθυς und βραχ ιυδ  ης'  τραχύς Hesych 

(herrenlos): vgl. ράκε?>ος· σκληρός und φακλεός· σκληρός Hesych, 
. femer viele Nomina des Stammes

βρήτωρ  =  att. §ήτωρ aus βρήτωρ Priscian I  23 und 25. 
βρί ζα  «= ξ>ίζα (aus νγά%α »  germ, v u r l i got. vaurts 

„Wurzel“) Apollonius de adverb. 157, 20, β ρ ί σ δ α  Etym. Magn. 
214, 32.

βρ ί νν ι α '  τά άρνεια κρέα. Diese heiTenlose Glosse Hesych’s
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wird auch durch die Doppel-Liquida vv als aolisch erwiesen. Die 
Grundform ist *βρϊσν-ια: der Stamm βρϊσν- (=  vjrsn·) entspricht 
genau dem indischen vr$n- in vrsni „Widder“. tJber das Ver- 
haltnis von βρψ  zu ssk. vrsn- vgl. Fick Worterb. 1 1 550.

βρόόον  aus βρόόον, arm. vard „Rosew: Apollon, de adv. 
157, 20. Etym. Or. 33, 3; 140, 19. Etym. Magn. 185, 29. Comp. 
I I  § 1 . βρόόα Comp. I  § 17, Π Ι  § 23 und Glosse. Daneben 
ist (todov iiberliefert bei Sappho 65 6 8  s.

β ρ ί τ η ρ  aus βρντηρ: Apollonius de adv. 157, 20. Comp. Π, 
§ 1 , ΙΓΓ § 23. Etym. Magn. 706, 31.

β ρ υ τ ί δ ε ς  „Runzeln“ aus βρντίόες Etym. M. 214, 32.
Bereits Ahrens Dial. I  35 zweifelte daran, dass βρ- in diesen 

aolischen Worten von den Lyrikem gesprochen sei, und gegen- 
wartig werden, trotz Metster Dial. I  108, diese Bedenken ziemlich 
allgemein geteilt (vgl. G. Meyer Gr. Gr. 2 § 241, Brugmann Gr. 
Gr. 2 31), wenn auch FuhreFs Forderung, das iiberlieferte βρ-  
der Lyriker in βρ- zu andern, leider nicht immer konsequent 
durchgeliihrt ist. Z w e i  Tatsachen sind es, welche auf das ent- 
schiedenste gegen einen aolischen Lautwandel von βρ- in βρ- 
sprechen:

1. In zwei von den Grammatikem angefiihrten Formen ist 
der urspriingliche Anlaut βρ- unverandert erhalten: in βρηξις,  
welches der Grammatiker Trypho als Seltenheit aus dem Alkaios 
(Fragm. 149) anfuhrt, und in γ ρ ι ν ο ς  =  βρϊνος,  ion. §ίνός, 
dessen Γ die vor Vokalen haufig belegte (s. oben S. 455) Urn- 
gestaltung eines F ist

2 . Wenn βρ- bereits zur Zeit der Lyriker lautgesetzlich in 
βρ· iibergegangen ware, so mussten die urspriinglich mit βρ- an- 
lautenden Worte auch in den aolischen Inschriften mit βρ- auf- 
treten: nun heisst es aber in den noch in’s 4. Jahrh. fallenden 
Inschriften 119D26 ρηΟειτων, 129Bs6/s7.4o/u ρψωρ, und hieraus 
hat Bechtel mit vollem Rechte den Schluss gezogen, dass zur Zeit 
der Lyriker noch βρη- gesprochen wurde, und dass dann spater- 
hin, wie in alien iibrigen Dialekten, das β  spurlos unterging.

Endlich begiinstigen auch die aolischen Formen ενραγη »  ε- 
βραγη, ανρηχτος =  α-βρψ,τ ος, Ενρνσίλαος =  *Ε-βρνσίλαος 
(s. oben S. 437) keineswegs die Ansicht, dass βρ- im Anlaute 
eines Stammes in βρ- iiberging.

Das ube r l i e f e r t e  β ρ - ist also nur der g r a p h i s c h e  Ver- 
treter eines zur Zeit der Lyriker noch gesprochenen βρ-. Wie
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man dazu kam, im 4. Jahrh., vielleicht auch schon fruher, das 
richtig iiberlieferte βρ- durch βρ- zu ersetzen, erkliirt sich leicht. 
Eine Anlautsgruppe βρ- war dem Attischen und Ionischen schon 
in altester Zeit, den meisten der iibrigen Dialekte urn’s Jahr 400 
yollig fremd. So versuchte man denn, den Lautwert des aolischen 
Jrq- durch eine moglichst ahnlich klingende Lautgruppe zu ver- 
anschaulichen, und da bot sich eben nichts Besseres als βρ.

3. Im Inlaute zwischen Yokalen
wurde Vau von den Nord-Achaern noch u n v e r a n d e r t  gesprochen.

184. Der einzige thes sa l i sche  Beleg ist Λ ά β ω ν  6 6  

(vorion. Alphabet). Femer bezeugen die sparlichen und teilweise 
zweifelhaften Falle, in denen β  in v ubergegangen ist (Λλενας,
'Ερμαΰος, Κλείου: s. oben § 164, S. 437), dass Vau zwischen 
Vokalen auf thessalischem Boden noch den Lautwert des urspriing- 
iichen halbvokalischen n besass.

Im 3. Jahrh., wenn nicht schon fruher, war der Laut aus- 
gestorben: die durch ihn getrennten Vokale sind nicht selten kon- 
trahiert, vgl. § 169 no. V, S. 445.

185. Die wenigen vorionischen Inschriften der A o le  r ent- 
halten bisher zufallig kein Wort, in welchem urspriinglich ein 
Digamma zwischen Vokalen stand. Doch ist es iiberhaupt sehr 
zweifelhaft, ob wir selbst in Inschriften des 7. und 6 . Jahrh. ein 
intervokalisches Vau antreffen wiirden. Denn gerade zwischen 
Vokalen scheinen die Aoler den Laut schon in a l t e r  Zeit auf- 
gegeben zu liaben.

Die einzigen Belege fur ihn bilden die in § 163, S. 435 
zusammengestellten Worte, in denen die Laute άβ, εβ, οβ vor 
einem Vokale unter dem Ictus des Verses in αν, εν, ον Uber
gegangen sind. Hinter einem langen Vokale und einem in der 
Verethesie stehenden kurzen Vokale ist β  bei den Lyrikern stets 
epurlos ausgefallen, vgl. die Belege in § 162, S. 430f. und 
§ 163, S. 432 f. Alle Inschriften ionischen Alphabetes wissen 
nichts von β  (vgl. S. 432 und 433), und liaben zwei urspriinglich
durch β  getrennte Vokale nicht selten kontrahiert, s. § 169, S. 445.

«·
Am friihesten ist /  bei den Aolern hinter langen Vokalen 

zu Grunde gegangen. Das schliesse ich aus folgenden Tatsachen.
Zwei Vokale, zwischen denen urspriinglich ein Vau stand,
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werden von den Lyrikern n icht  kontrahiert, wenn der erste 
k u rz  ist: vgl. die zahlreichen Belege aufS. 432. Dagegen kann 
ein 1 anger  Vokal vor urspriinglichem Vau mit einer folgenden 
Kiirze oder Lange zusammenschmelzen: αλίω Sappho 69 aus 
*αβε)ΰω, ag Adesp. 56 B 4 Theokrit 2920 aus *aFog, Ποσείόάν 
Alkaios 26 aus *Ποσειδάβων. Ferner ist es fur die bei den 
Lyrikern nicht seltene Verkurzung von aco zu ao, 0 1 a zu oa, 
οιη zu οη ganz gleich, ob der \ rokal dem Diphthongen von An- 
fang an unmittelbar folgte oder ob noch ein Vau dazwischen 
lag: αϊπάρ&ενος Sappho 96 aus ah: aiFi, επόησαν Sappho 1 0 1  

aus έποίησαν: εποίβησαν.

4 . Vau im Inlaute neben Konsonanten.

σσ aus τ β  ist auf S. 473, w  aus ν β  auf S. 480, ρ β  auf
S. 490 besprochen. Uber die aolischen Lautgruppen αυρ-  aus 
ά-βρ- und ευρ-  aus ί-βρ- vgl. § 165, S. 437.

Spiritns asper.

186. Der (aus urspriinglichem s oder y  entstandene) 
Spiritus asper blieb bei den Nord-Achaem unverandert

Erhalten ist derselbe nur im thessa l i schen  Dialekte. Im 
vorionischen Alphabete wird er durch B wiedergegeben: hog 701 

— att. og (Relativiun). Nach der Auftiahme des ionischen Alpha- 
betes erkennen wir ihn an seiner Wirkung, der Aspiration einer 
vorhergehenden Tenuis: πο&-όδονν 7 u  1646 53is (ποτ — a t t  
προς), ίφ-ανγρεν&ειν 16a 1 («= a t t  εφ-αιροννται).

In  einem Falle scheint der thessalische Spiritus asper zum 
Ersatze ftir Vau eingeti’eten zu sein: κα (# / ι{δδ)ίαν 54is =  att. 
vxtx Ιδίαν. Die Grundform lautet βίδιος aus *σβίδιος.

Aolische Psilosis.

187. Einstimmig berichten die alten Grammatiker, dass 
dem ao l i schen  Dialekte der Spiritus asper ganz fehlte: an- 
lautende Vokale (φωνήεντα) und ρ waren stets ψιλό, nie δασέα. 
Von Belegstellen seien hervorgehoben: Comp. I  § 6  und 13,, 
Comp. Π Ι  § 24 und 25, Apollonius de synt. 38, 27 oi μέν 
αλ)χ>ι "Έλληνες δασννονσι τα εν τη λεξει φωντίεντα, ΛίοΧεις δε
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μόνον ifjdovat, Herodian I I  825, 25 (aus Choeroboscus Schol. 
843, 23) oi Λίολεϊς ψιλωτΜοί είσιν u. a. m.

Da mit der Aufhahme des ionischen Alphabetes das alte 
Hauchzeichen B allgemein aufgegeben wurde, ist die ιρίλωσις in 
den vo r ionise hen Inschriften an dem Fehlen des B, in den 
Inschriften ion i schen  Alphabetes nur daran zu erkennen, dass 
vor einem urspriinglich mit Ji anlautenden AVortstamme keine 
Aspiration einer vorhergehenden Tenuis eingetreten ist.

Die Texte der Lyriker haben die uns vorliegende Gestalt 
durch die Hand der Grammatiker erhalten: wir diirfen also vor- 
aussetzen, dass in ihnen die Psilosis streng durchgefuhri war. 
Wenn unsere Handschriffcen nicht selten den Spiritus asper auf- 
weisen, so ist das nur die Schuld der nachlassigen und unver- 
standigen Schreiber. Es lohnt der Miihe nicht, alle mit der 
Psilosis iiberlieferten Worte und AVortstamme aufzuzahlen: ich 
beschranke mich deshalb auf diejenigen, vor welchen eine Tenuis 
nicht aspiriert ist, da diese besonders ins Auge fallen.

Aus den Beispielen fur die Psilosis miissen zunachst einige 
inschriftliche und handschriftliche AVorie ausgeschieden werden, 
welche zwar bei den Attikern den Spiritus asper iuhren, ur- 
spriinglich aber mit F anlauteten. Als bei den Ioniern und 
Attikern das Vau bereits Jahrhunderie lang ausgestorben und 
im Anlaut nicht selten durch den Spiritus asper ersetzt war, tonte 
es in dem aolischen Dialekte noch unverandert fori. Alkaios und 
Sappho haben es noch gesprochen. Wann es zu Grunde ging, 
wissen wir nicht genau: nichts berechtigt uns aber zu der An- 
nalime, dass es zu Ji geworden sei, wie bei den Ioniern in vor- 
historischer Zeit. Wahischeinlich lebte der Laut bis ins 6 . oder
5. Jahrh. hinein und fiel dann spurlos ab. Das aolische έ κ α σ τ ο ς  
(== urgiiech. Fέκαστος) in ν.ατ έκαστον Inschr. 9 5 B 9, κατ Ικά- 
σταν 157 u  =  att. κα& έκαστον, κα& εκάστψ  hat also nie den 
Spiritus asper besessen.

Dae iiberlieferte επεμ μέν α  Sappho 70 (=  urgriech. ¥,επι^εσ-μένα, 
ion. ίφειμένη) ist eicher nicht von der Sappho, und wahrecheinlich auch 
niemale in der Prosa gesprochen: Sappho eagte noch επιΓεμμένα, und 
daraus wurde nach dem Ausfall dee F  vermutlich έπιεμμένα, nicht Ιπεμμένα.

Schwieriger zu beurieilen ist die aolische Psilosis in einigen 
aolischen Worien, welche trotz des ionisch-attischen imd dorischen 
Spiiitus asper urspriinglich mit einem einfachen Vokale anlauteten:

a μ μ ες  „wir“ (dor. αμές, ion. ημείς; Grundform *άσμίς aus
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Alkaios 77, y .a u u e  Theokrit 29*. ν .α μ μ ες  so- Der Spiritus asper 
kann bereits in u r g r i e c h i s c h e r  Zeit aus Η σ μ ά ς  „ihr“ — ssk. 
y u $ m d d  (aeol. ν μ μ ε ς , a t t  υ μ ε ίς ) entlehnt sein.

ι ρος  „heilig“ ( =  dor. ιαρός, ion. ιερός; Grundform isaros, 
iseros, ssk. isir as): γχχτειρων Inschr. 1736, νχζτ-ειρώσιος is. Da 
nicht allein die altesten dorischen, sondem auch die arkadischen 
(also siid-achaischen) Inschriften den Spiritus asper iiberliefem 
(s. Bd. I  197, § 101), so war derselbe sehr wahrscheinlich ur- 
griechisch, und im aolischen Ιρος liegt wirklich Psilosis vor.

Υμ μ έ ρ ο ς  ,,Sehnsucht“ (ion. dor. ϊμέρος: Grundform *Υσμέρος, 
vgl. ssk. is ..begehren“, ismas .jLiebesgott**) in aeol. Ire ιμμερτωι 
Sappho 100 hat bei den Aolem sehr wahrscheinlich den urspriing- 
lichen reinen vokalischen Anlaut bewahrt

v ψ η λ ό ς  (ion. υψηλός) in ν,ατ Ιψη?Λον Adesp. 60 hat ur- 
spriinglich den Spiritus asper nicht besessen: denn der Stamm 
lautete tiqso: uqstlo, vgl. gall. UxeUo-dunum, altir. tiasal „hochw, 
altb. vy&o-ku „hochw u. a. m.

Endlich nehmen noch diejenigen Worte eine besondere Stel- 
lung ein, welche einen urspriinglich sicher oder wahrscheinlich 
vorhandenen Spiritus auch in anderen Dialekten bereits in friiher 
Zeit eingebiisst haben. Ob ihnen erst auf aolischem Boden durch 
die Psilosis der Hauchlaut entzogen wurde, wird sich schwer ent- 
scheiden lassen:

αγάομαι  „fuhren, meinen“ (ion. ηγεομαι, nach Prelhcitz 
Etym. 1 1 2  u. a. zu got. sokjan „suchen“, la t  sagio „spuren, witternfi) 
ist bis jetzt nur durch das unsicher erganzte ’Φγεμάχ[ειος~\ Inschr. 
178s =  6 Ι4γεμάχειος (vgl. ion. Ήγεμάγος) zu belegen. Einen 
alten siid-achaischen Beleg fiir ay- bildet das arkadische Ι4γεμώ 
*=* ion. *Ηγεμόνη (s. Bd. I  197, § 102).

αμάρα  „Tag“ (ion. ημέρα), als iiolisch iiberliefert in επ- 
άμερον Theokrit 30si, pflegt zu ssk. sdtna, ahd. siwwr „Jahres- 
zeit, Sommer“ gestellt zu werden, vgl. ssk. ni-ddghas „heisse Zeit, 
Sommer“, lit. daga „Sommer, Ernte“ =  got. dags „der Tag“. Diese 
Etymologie steht nun allerdings im Gegensatze zu einer wichtigen 
Tateache: das Tempelrecht aus Alea, in welchem der Spiritus 
asper stets geschrieben wird (Ιιιερός, Ιιέβόομος, λεκοτόν, Ηημισν, 
hiyjSwa, Ιιεταξαμάνος: vgl. Bd. I  197), enthalt dreimal (Z. 9, 13, 
16) das Wort αμάρα ohne Λ.
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Der A r t i k e l  (ion. 6 η, ssk. sa sa, got. sa so) hat den Spiritus 
asper eingebiisst: 6 vorion. Inschr. 164a c ik ,  τ  6 Balbilla 175 ie, 
κώ =» καί 6 176 9 nnd εφαίνετ a Sappho 53. Ob das aber erst 
eine Folge der aolischen Psilosis gewesen ist, darf als zweifelhaffc 
gelten. Denn in mehreren Dialekten, welche im iibrigen den 
Hauchlaut unverandert bewahren, ist der Artikel schon im 7. und
6 . Jahrh. ohne li gesprochen, z. B. im Lokrischen (s. Bd. I  197, 
§ 102 b). Sollte er als eine mit dem folgenden Nomen eng ver- 
bundene Proelitica anfangs lautgesetzlich vor anlautender Aspirata 
den Spiritus verloren haben: όθάνατος, αχάρις, οφίλος ?

Nach dieser kritischen Siehtung bleiben folgende sic h e r e  
Belege fur die aolische Psilosis iibrig:

1 . In vorionischer Schrift fehlt B in *Ερμ (ε)ας Inschr. 178 2 

=  att. 'Ερμείας, *Ερμίας.
2. In Inschriften ionischen Alphabetes fehlt die Aspiration vor: 
ε α τ άκ α  (aus *se-sta-ka, ion. t'acr\Ka) in και-εστακόντων

129 Α ί ΐ ,  [ε]π[έσ\ταν.ε 156 1  β/π, επεστάκοτ[ος] 1571 7 =  att. καλ
έστηκα, εφ-έστψ,α.

’Η ρα- (ion. ‘Ηρα-): μετ \Ηρακλείτω 129Α45/46.
Ιδρύω  (att. ιδρύω, Grundf. s^dvuio: sldruio): κατ-ιδρύσει 

1737.
Ιρος  (att. ιερός): κατ-είρων 173β, κατ-ειρώσιος ιβ.

3. Bei der Balbilla fehlt die Aspiration vor: 
οσσος,  όσος  (att. όσος): τ  όσα 174η , κωσσα 174u.

4. Bei den Lyrikem fehlt die Aspiration vor:
αγνός  (att. αγνός, ssk. yajfld „Verehrung“): Ριοπλοκ αγνα 

Alkaios 55.
α π α λ ό ς  (att. απαλός, germ, sanf-t: Grundform snqaUs): 

ωρχψτ άπάλοισι Sappho 54, υπάπάλω  Theokrit 2 8 4 .
ατερος  (att. ΐτερος, germ, smulir: Grundform snteros): κάτέ- 

ρωτα Sappho lr>.
el'KOJ „ich komme“ (vgl. ark. ίιικονια Inschr. 29u inB d.123, 

Stamm seik: silc, ικνέομαι u. a. m.): ετ είκει Sappho 2 8.
Von diesem ζΧκω iet wahrscheinlicb ζϊξω Sappho 100 zu trennen, 

da hier der Hiatus h t εΐξο) ein F  zu fordern scheint, vgl. ssk. vifdit (Perf. 
vivfya) „eintreffen, kommen", lit. vb’eziu „zu Oaste eein, zu Gaste gehn". 

όλος  (att. ολο$, ssk. sdrvas): ούκ ολας Theokrit 294. 
οτα  (att, ότε): κωτα Theokrit 297, 
ότ τ ι  (att. ότι): κωττι Sappho Ι 1 5 . 1 7 . 
οντος  (att οντος): ονκ οντω Adesp. 56Αβ.

H o ff m an n ,  die gTiechtaohon Dialekte. II. 30
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ν μ μ ε ς  (att Ιμεϊς, ssk. yusma-): &έλει νμμες Sappho 25, 
Fioxai υμμε (iiberl. ϊο τψ ι νμμε) Alkaios 13Α.

Zweifelhaft ist με)^ιετ ύμήναον Sappho 107, αχ υοοάκω Adesp. 46 A. 
Nicht selten haben unkundige Abschreiber die Aspirata sta tt der richtigen 
Tenuis in den Text geeetzt: so ερχεΰ*' ώρα, κα&ενδω Sappho 52, xo&* ώδε 
54, Ιφίχεσ&αι 93, κατνχερ&εν Alkaios 15f, χρώτιοΡ νχό 157, χα&έταν 396, 
Ιδέξανϋ' ayvai 62, Ιφορεΐς Adesp. 61, χώτι Theokrit 29 χατερα 30u .

5. Die Grammatiker fuhren als Beispiele der fehlenden 
Aspiration die Composita χ α τ - ή ζ ε ι ,  ά π - η χ ε ν ,  α π -ε ίλ γ .ν σ ε ν  
Compend. Π Ι § 25 an.

Wenn die aolischen Inschriften ionischen Alphabetes gegen 
Ende des 4. Jahrh. in zusammengesetzten Worten und Formebi 
nicht selten die Aspirata statt der Tenuis aufweisen, so ist darin 
ein Einfluss der hellenistischen Sprache zu erkennen:

αβα  (lit. pa~jega „Kraft“), nur aus romischer Zeit belegt in 
εφαβων Inscbr. 17345. r,o, εφάβαρχος Samml. 295a. 

i -  „senden“ : άφ-έ&εις Inschr. I 6O14 .
ίκ -  „kommenu: άφ-ΐγ.6μενος 119Ai4.s5/36, εφ-ίκτοισιν 173i4. 
ί σ τ α -  „stellen“ : /Μ^-ισταμεναις 84ig. 
οόος  (ssk. sAdati „treten“, altb. chodu „Gang“) : εφ-οδος 859 

160*9, εφ-οδίων 89*, ΥΜ&-οδος 119 Agg.
0 - Stamm des Relatives (echt-aolisch το-): ym&-6 8519, κα£- 

άπερ 1 2 0 j7 129B3i , κα£’ oy νχχίρον 160i4. Aus romischer Zeit 
κα#-ά 173β, εφ ctv se, ίψ οίσιν 20/2 1 .

Den genauen Zeitpunkt, an welchem die Psilosis eingetreten 
ist, kennen wir nicht. Wer der Ansicht huldigt, dass Sappho 
und Alkaios noch den Hauchlaut sprachen, wird schwer zu wider- 
legen sein. Denn es muss als mogl ich  zugegeben werden, dass 
den Grammatikem die Psilosis nur durch den lebendigen aolischen 
Dialekt des 4 . und 3 . Jahrh. bekannt war, und dass sie dieselbe 
aus dieser Quelle auf die Texte der Lyriker iibertrugen. Mir 
scheint diese Auffassung nicht die richtige zu sein, und deshalb 
habe ich bei Sappho und Alkaios die Psilosis streng durchgefiihrt

---------------------  %

Sigma.

188. Ein urgriechisches Sigma blieb bei den Nord- 
Achaem stets unverandert.

Yon den T h e s s a l e r n  wird, wie auch von anderen Stammen,
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haufig σσ statt eines urspriinglichen einfachen σ vor τ , κ ge- 
schrieben: Blass Ausspr.3 89 folgert daraus mit Recht, dass die 
Aussprache ίσ-στί, δίσ-σν.ος u. s. w. gewesen sei.

Das tonende weiche σ vor Medien und Liquiden (=  franzos.#), 
welches graphisch auch durch ζ dargestellt wird (aeol. Ζμαραγηω 
Inschr. 1734i), ging bei den T h e s s a le rn  vor δ bisweilen in ρ 
liber: (Θι)ορδότ(ει )ος  62g, Θεορδότε ιος  65g8 (Grundform 
Θεόσ-δοτος). Gemein-thessalisch war diese Erscheinung nicht: 
denn der gleiche Name tritt auch in der Form Θεόζοτος d. i. 
Θεόσ-δοτος auf: Θεοίότειος I 6 7 1 , Θιοζότοι 72aio, Θιοζό[τειος\ Ί2&$.

Ein Sigma der nord-achaisehen Dialekte entspricht nicht 
; einem urgriechischen Sigma.

1 . o statt σσ.

189. Ein urgriechisches Doppel-Sigma (=* σσ, do, x/u. s. w.)
bestand in nord-ach'aischer Zeit noch unverandert, wurde aber im·«
Sonderleben des Thessalischen und Aolischen in bestimmten 
Fallen zu a vereinfacht, das Nahere bei »Doppel-Sigma« in § 192.

2. σ aus τ vor 1.
··

190. Die sogenannte A s s i b i l a t i o n  (d. h. der Ubergang 
des τ  vor 1  in a) ist, wie Kretschmer's eingehende Untersuchungen 
in KZ. X X X  565 ff. ergeben haben, unter bestimmten Bedin- 
gungen in a l i en  Dialekten eingetreten: Worte wie aeol. αρρίσιον 
Inschr. 847, &νσία 1128 1135/c 120?. 15 1 2 1 s7 , νλψ ιν  1 2 2 9, 
βασιλείς oft, νΜσίγνψος llODjo 127j 3, σνμττοσιαςόνασιν Alkaios 
46 und viele andere waren gemeingriechisch und nicht etwa auf 
bestimmte Dialekte beschrankt.

Nur in zwei  Fallen ist die Assibilation nicht allgemein 
durchgefuhrt worden:

1. In den urgriechischen Personalendungen -τι und -vu,
2. In veikriti „zwanzig“ und den Hunderten auf -kytioi. 

Wahrend bei alien dor ischen Stammen das τ  in diesen Silben
unverandert bleibt (ζ. B. φά-τί „er spricht“, δίδο-ντι „sie gebenu, 
ΛΥκαη und Fi/.ατι „zwanzigu, διαχάτιοι, τριαλάτιοι „zwei-, drei

30*
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hundert44 il s. w.), ist es bei I o n ie r n  und A c h a e rn  dem fol- 
genden i assibiliert.

Als g e m e i n - a c h a i s c h  betrachte ich diese Assibilation 
deshalb, weil sie in beiden stid-achaischen Dialekten, dem Ar- 
kadischen und Kyprischen (s. Bd. I  205, § 108), und im Aolischen 
auftritt Thessalische Belege fehlen leider bis jetzt.

PreUwitz'en* Vorschlag (de dial. Thess. 28), die von Eustathios 1557,44 
(nach Herakleidee) als „aolischu angefuhrten Formen φΟχτη, οΤκεντι den 
Thcssalem zuzuweisen, weil sie weder fur den aolischen noch fur den 
bdotiechen Dialekt passten, ruht auf einem schwachen Fundamente: 
aolisch kann φίλεηι freilich nicht gewesen sein, wohl aber bootisch. 
JPrelhcitz fuhrt die Tatsache in’s Feld, das3 in den bootischen Inschriften 
die Verba auf -εω υ. s. w. nicht in die ^«-Flexion iibergeleitet seien. Das 
ist richtig. Doch hat er ubersehen, dass die alien Grammatiker, z. B. 
Herodian II 930, 5 ausdrucklich die ersten Personen τάοβειμι, ποίειμ*, 
φίλειμι n. a. aus dem bootischen Dialekte aniuhren. Zu diesen passt eine 
3. Pers. Plur. φΟ^ντι vortrefflich, und ich kann Meitter nur beistimmen, 
wenn er (Dial. I 277) dieselbe den bootischen Formen hinzurechnet.

Die Annahme einer nord-achaischen Assibilation griindet sich 
also vor der Hand auf folgende a o l i s c h e  B e l e g e :

1 . - σ ι  aus -n  in der 3. Pers. Sg.: η-σι Sappho 97 (dor. ψί), 
φαϊ-σι Sappho 6 6  (dor. φά-τί, ion. φη-σί).

2. - ι σ ι  aus -νσι und dieses aus -ντι in der 3. Pers. Plur.: 
die Belege in § 140, S. 416 no. Π.

3. εΧνίοσι Insclir. 83si Balbilla 177$ (dor. feiv.ati).
4. - / .ό σ ιο ι  (dor. -/jxuoi): διακοσίοις Inschr. 119Aio Bs/9, 

χριοτ/,οσίαις 8 4 * 4 , τρ\_ιακ]οσίοις 1 2 9 B 4 7 /4 8 , ογ.τωγ.όσιοι 1 1 9 A s o *

3 . a  aus ξ .

191. Die Proposition εξ  biisste bei den T h e s s a l e r n  und 
B o o te rn ,  wiebei den Arkadem und Kypriern (Bd. 1226, § 149), 
vor konsonantischem Anlaute den Guttural ein und wurde zu ίς
(ion. h/,):

These, ες-γ.ι-χρέμεν l i  (=  a tt  ίγ-δανείζειv), ίς τάν 6  is, 
ες τονν 63is, εςγόνοις 16is 54ιβ, ίςδόμεν 16so/si, ίς-ΰεμεν 164s, 
*Ες-πρέπεια 43 (att. εκ-πρεπής).

Die b o o t i s c h e n  Belege s. unten bei »£« auf S. 500.
Die Ubereinstimmung des Thessalischen, Bootischen und 

Siid-Achaischen legt den Gedanken an eine gemein-achaische Ent- 
wicklung von εξ zu ίς  sehr nahe — aber das Oolische Ac drangt 
ihn zuriick. Wenn Ι ξ  vor Konsonanten bei den Thessalern in
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ες, bei den Aolern in εκ iiberging, so folgt daraus, dass zu der 
Zeit, als die Nord-Achaer iibers Meer zogen, nicht ες nnd niGht 
ex, sondern noch das alte urspriingliche εξ (z. B. εξ των, εξκί- 
χρημι) gesprochen wurde. Auch die Siid-Achaer haben vor der 
Stammestrennung nur εξ besessen, wie die edalische Bronze mit 
εξ τώ ι, εξ ται beweist (s. Bd. I  226, § 149 b). Dadurch wird 
das thessalisch-bootisch-siidachadsche ες in ein vollig neues Licht 
geriickt. Hatten Thessaler, Booter und Siid-Achaer εξ vor einem 
Konsonanten schon in fruher Zeit erleichtert, so wurde sehr wahr- 
scheinlich, wie bei den Aolern, εκ daraus geworden sein (vgl. εκ- 
καίδενχή. Aber sie waren konservativer als die Aoler und hielten 
an dera alten εξ fest: erst als in spaterer Zeit das Bediirfnis 
einer Erleichterung dringender wurde, liessen sie den Doppel- 
konsonanten ξ a l lm ah l i ch ,  wahrscheinlich durch die Mittelstufen 
chs: hs in einfaches s ubergehen.

Das thessalisch-bootische ες stellt also dem aolischen εκ 
gegeniiber eine altertiimlichere Form dar.

Doppel-Sigma.
192· Allgemein lasst sich das Gesetz aufstellen, dass ein 

urspriingliches oder aus χχ, τ%, $/, τβ, τσ} δσ, &σ entstandenes 
σσ im no rd -a ch i i i s chen  D i a l e k t e  u n v e r a n d e r t  blieb.

Ausgenommen eind nur diejenigen Falle, in welchen σσ hinter 
lan  gem  Vokale bereits in urgriechiecher Zeit zu a vereinfacht wurde, so 
z. B. in dem σα-Aoriste langvokaliger Stamme: εφίλη-σα aus *εφΙλη-σσα.

Ob schon die Nord-Achaer unter bestimmten Bedingungen a 
statt σσ sprachen, wissen wir nicht. Da die aolischen Lyriker ein 
σσ in der Versthesis vereinfachen, so ist es nicht ausgeschlossen, 
dass die Verteilung: »σσ nach  be ton tem,  σ n ac h  to n lo sem  
kurzen  Vokale* bereits in alter Zeit bestand. In  einem Falle 
freilich hat σσ im Nord-Achaischen, wie in alien ubrigen Dialekten, 
n iemals  Vereinfachung erlitten: wenn es aus κχ oder χχ ent- 
standen ist, vgl. S. 473, no. 13.

Die Belege fur σσ und das daraus entstandene einfache 
Sigma sind im Folgenden nach der verschiedenartigen Entstehung 
des Doppel-Konsonanten geordnet:

1. aus -σ-σ-  im Futui’ εα σ ο μ α ι .
Then. εσσομί[ν]αν 7 s9/io, εσσέσ&ειν 16ic-
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Aeol. εσσονται Inschr. 83η , εσσομενον 1571 , εσσεται Sappho 
6 8 s, εσσεσ&αι 69s, εσσομαι 96 (durchs Metrum gefordert: iiberl. 
εσομαι), εσσεται 1 0 1  (metrisch gefordert: iiberl. εστai)f εσσεται 
Theokrit 30$. °a.

Mit V e re in fac h u n g :  iaryi Alkaios 67 87.
Hellenistisch ist εσται Inschr. 84 ls (statt εσσεται).

2. -σσ- aus in dem medialen Imperative εσσο .
Aeol. εσσο Sappho 1 2s, auch homerisch: a 302. y 200.

3. -σσ- aus - σ - σ -  in dem Imperfekt εσσαν.
Aeol. εσσαν Alkaios 91 =  att. rfiav.
Ohne Grund bat man an der Richtigkeit dieser Form gezweifelt: 

et-ian (mit Augment) wurde lautgesetzlicli zu ή σαν, es-san dagegen konnte 
erhalten bleiben.

4. -σσ- aus -σ-σ- im Futur und Aoriste der Verbalstamme auf ·εσ~.
Aeol. awte)Jaaarra Inschr. 112a*, aus romischer Zeit επε- 

τύ^σσε  167B*, \επιτε)7\εσσαντα Samml. 241s, τεΗσσαις 295 j, 
τέ?^σσαι Sappho l j« ,  τρέσσαις Balbilla 1 7 6 9 . Wahrscheinlich 
ist im Comp. ΙΠ  § 10 πενθ-έσσ^ς statt des uberlieferten πεν- 
frrparfc — att. πεν&ησχς zu lesen (Praesens 7tev&eta> zu πεν&εσ-, 
wie tiUio) zu τελεσ-).

Mit Vere in fachung :  these. Αρν,έσονν 65m  (aus *AqyJaa- 
ovv), — aeol. επιτελεσαντα Inschr. 1734a, tihaov  Sappho 1 *7 , 
τελέσηι (iiberl. τε?*εσση) Alkaios 77, ε/.τελεαεις Theokrit 28io.

5. -σσ- aus -σ-σ- (== ssk. -si$a-) im Futur und Aoriste der auf
k u r z e  Vokale auslautenden Verbalstamme.

Aeol. [ζα?.]ε-σσάτωσαν Inschr. 95B*4, [χαλε](σ)σαις 119D u  
[παρανχιλ]εσσει 163$ (vgl. 162ι), ν.αλεσσαι Alkaios 46 1 , — ομό- 
σσαντας 119Αιβ, όμόσσαντες Bso, — άποπέρα-σ[σαι] 120$ p nach 
άττοπερα-σσει 156is/i4. Wahrscheinlich geht auch das als Glosse 
uberlieferte Futur άπν&νσσομεν =  αποπνενσομεν auf einen Stamm 
&νσ· „hauchen“ zuriick. Nicht gemein-aolisch scheint επαίνε-σσαι 
Inschr. 160ir>.si gewesen zu sein, vgl. επαίνησαι Inschr. 84$ 
85si 114δ 1 2 0 9 130j7 und ofter.

Mit V e r e i n f a c h u n g :
Thess. όμό-σαντες 7 *5, Αγα-σι-δάμαιος I 6 7 2, Αγα-σι-κρατειςιι.
Aeol. επαινείσαι Inschr. 85s4.s».u,  επαινε-σοι(σ)[ι] 136a, 

Υ.αλε-οαι 8546· 4β, παρα/Αλε-σαι 157a, Αγα-σι-στράτω  158 s, — 
κοτέ-ση Balbilla 1 7 6 7 , ε-σ/£δα-σε Sappho 95, όνεκρέμα-σαν Al-
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kaios 32, τανν-σί-πτεροι 84, άνϊ-σί-εργος Theokrit 28 1 4, htaivh- 
σαις 29ιι, aiva-σαι ιβ, απίνετν-σαι 27 , είσκαλέ-σαις 30π* Das 
im Compend. ΓΠ § 6  uberlieferte αδίγχ-σαι verhalt sich zu άδί- 
ν.ησαι genau so wie επαινείσαι zu επαίνησαι,

6 . -σσ ι  als urgriechische Endung des Lokatives Plur.
Aeol. τρΐ-σσι Inschr. 95Bie stellt die zu erwartende ur

griechische Form dar und ist deshalb wahrscheinlich nicht als 
τρΐσσι =  τρί-εσσι (s. § 118, S. 392) zu deuten. 

τοίσ-δε-σσι Alkaios 126, vgl. των-δέ-ων.
Mit V e r e i n f a c h u n g :  δρν-σιν Sappho 42, αμμε-σιν Aik. 100.

7. -εσ-σι  im Lokativ-Dativ Plur. der Stamme auf -εσ-.
Aeol στή&εσ-σι Alkaios 97.
Mit V e r e i n f a c h u n g :  στίβεσι Sappho 2β 27 83.

8 . - εσσι  als nord-achaische Lokativendung der konsonantischen
und i- Siam me.

Thess. Αολόπ-εσσι 6 1 2 /13 , Λΐνιάνεσ[σ\ι is, Μαγνείτεσ[σ]ι i4, 
δοτ,ιμασ&έντεσσι π , ττάντεσσι 736, ενοι/.οδομει/Μντεσσι 45/46, γάτοι- 
γΑντεσσι 1614 . ιβ, σνμ7νολ[εμεισάντε]οσι 65ι/2·

Aeol. [γ&τ\ελ&όντεσσι Inschr. 83a4.36, ίόντεσσι 83 48 1581 , 
σνμψερόντεσσι 85 1 9, Γραδανορέεσσι 9 0 7 , οΪΥ.ημάτεσσι 94γ>, -κον- 
τεσσι 95Αιο, φερόντεσσι 119 Aas, δικαζόννεσσι Ce/9, πάντεσσι 
1 2 1  is. 35 13011 1 7 3 2 9 /30, αγωνεσσι 1 2 1  as. 35 173so, ενεργετεντεσσι 
121do, [βασ]ιλψσσί119Αι} Μακεδόνεσσι %, [χρημ^άτεσσι 129A 29, 

μετεχόντ[ε]σσι 14719 , παιδεσσι 1 5 8 2 , ετ[εε]σσ* 161s, ΊίοΧιεσσι 
82 β 89δ, διαλνσίεσσι 83s. 28, — aus romischer Zeit παιδεσσι 166β, 
εϊρ(ε)εσσιν u , αρχδντεσσι 167Α2.3.4, ενεργετησάντεσσι 1739. — 
Bei Sappho οππάτεσσι 2 n ,  /.υλίκεσσιν 5a, πόδεσσιν 541 , bei 
Alkaios 'Λρ/Αδεσσι 38, νάεσσιν 79, endlich άρ ματ εσσι Adesp. 51, 
μα/Αρεσσιν Theokrit 297.

Eine V e r e i n f a c h u n g  des σσ scheint der Prosa ganz fremd 
gewesen zu sein: die einzige, alte aolische Form μψνεσι Inschr. 
821 2 /is ist wohl nur verschrieben. Fiir die Lyriker kommt die 
Glosse σνρ/.εσι in Betracht: denn πομάτεσι (Glosse) erweckt den 
Verdacht, dass es aus πομάτεσσι verdorben sei, da die vier Kiirzen 
nicht in’s Metrum passen.

9. -σσ- durch Assimilation aus -ζσ-, -δσ-,  -#σ-.
Aeol. χαρίσσονται Inschr. 85δδ, [δ]ιγ.άσσασ$αι 95Βιβ, καζε- 

δί/.α(σ)σαν 1 1 9 A s i /32, δΐΥ.άσσω C i a ,  Υ,ασσκεάσσαντος 124δ/β, $yo[v-
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φ^ισσε 129 A 1 3/ι4, -[σιγ/Μ^εσν.είασσε 1 9, παρεσ/Αν άσσε 25, εδί/χχσσε 
160π, διγχισσαντα η, — άσπάσσατο Balbilla 174i2, — επητ/χχσσε 
Sappho 89, — δπάσσομεν Theokrit 28s, οπασσαι i 6, ν.τίσσεπ, — 
/.ισσοφορίας romische Inschr. 1685 (yaooo- aus *χι$σο-, la t hedera 
aus *hede$a).

Mit V e r e i n f a c h u n g :  aeoL εφρό%τισαν Inschr. 85*4, %μ- 
(fwloavra  β0, εξε/.λαίσε 119 A 7/8 Ba, [όιαρ]πάσαις Bn, ίδί/Μσε 
130n, εψαφίσανοιι, σγενάσην 1534, επισ/^άσαντα 17341/48, δα- 
μότισιν Theokrit 28gs.

1 0 . -<7 <7 - aus -τ ι- .
Thess. οσσος (vgl. ssk. ydti „wie viele“) in οσσαπερ 16 is, 

oooovi14 1, oooa 6310 . Μέλισοα 9 (aus * 1  nelit-ia), Μολόσσειος 73a.
AeoL οσσος in oooa Inschr. 83ss 119C 13 Sappho lae Theo

krit 28i4, οσσον Sappho 101, οσσαπερ Theokrit 30is, κώσσα Bal
billa 174η , — τόσσος (vgl. ssk. tdti „so viele“, lat. tot) in r όσσον, 
τόσσοντον Corap. I I  § 10, — πόσσος (vgl. ssk. Jcdti „wie viele“, 
la t quot) in πόσσαν Inschr. 160se, οππόσσαγΛν Theokrit 30a7, — 
λίσσομαι Sappho la  Alkaios 56 (λιτή), μέλισσα Sappho 113, 
ϊσσασΰαι „loosen“ Glosse (von Ισσα aus tt/a), — άσσαροτέρας 
Sappho 77 (von ασσά, ion. αση aus * sat id). Zwei Falle erfordern 
eine besondere Besprechung: φ ω νά εσ σ α  Sappho 45 und εσσα  
(=* att. ονσα) Sappho 75 Theokrit 28ie. Hier ist -εσσα nicht 
etwa aus -entia entstanden (denn das hatte ira Aolischen -εισα 
geben mlissen), sondem aus alteram -ασσα =  -##<*: ein *φωνα- 
βασσα entspricht im Suflixe genau dem indischen vidyd-vati (aus 
-vytjd) und *ασσα deckt sich mit ssk. sail (aus sntid). Das ε 
haben die Feminina -βεσσα und εσσα dem vom starken Stamme 
gebildeten Maskulinum entlehnt (φωνά-βεντα =  ssk. vidya-vantam, 
εντα =  ssk. sdntam, εντες =  ssk. sdntas),

Mit V e re in fac h u n g :  aeoL οσας Inschr. 1377, οσα Sappho 
95 Balbilla 174i4, οσον Theokrit 30e, — ασαισι Sappho Is, 
ασάμενοι Alkaios 35*, ασαιο Adesp. 56A 7 , — λασίοισι Sappho 
89 (zweifelh.).

11. -σσ- aus
AeoL μέσσος (aus *medhios) in μέσσω Inschr. 127 5 Sappho 

lis,  μέσσον Alkaios 18 3 ; μέσσνϊ, Glosse, wird durch die alpha- 
betische Reihenfolge gefordert (iiberl. μέσνί).

Mit V e re in f a c h u n g :  aeoL μέσαι Sappho 52j, μέσοι Al
kaios 17, μεσοστροιμονίαι Glosse.
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12. -σσ- aus -τ? -.
Aeol. πέσσνρες, πεσσνρα Glossen, τέσσαρα Inschr. 135β, 

τεσσαράκοντα 168 27.
Mit V e re in fac h u n g :  πέσνρα Balbilla 1776, πίσνρες π ί-  

σνρα πισνρων Glossen, vgl. § 130, S. 403.

13. -σσ- aus -κ«- oder -χ£-.
Thess. πρασσεμεν 16 π .
Aeol. Inschriftlich: άνακαρνσσψ 112ιβ/ΐ9, ογκαρυσσέτω

129A 37, 7Μρνσ(σ)\έτ]ω 134g, άποτάσσψ  1 2 1 4 7 , ηράσσει 129 Α 28, 
άσττράσσεσ&αι 16δβ, ελασ[σο£$] 129 A 20/2 1 , — $  άσσων (*$-αγαω) 
Balbilla 1754, γλώσσα 9, — bei Sappho αίθ'υσσομένων 4% (μί- 
&νγμα „Schimmer“), σταλάσσων 116, γλώσσα (zu γλωχίς „Spitze“) 
2s 27 2 8 2 , οσσοισι „den Augen“ (Stamm οκ-) 29, — beiAlkaios 
βάνασσα 9ι, εβάνασσε 64, ηασσάλοις 153, - -  bei Theokrit αλ- 
λάσσει 30ιο (iiberl. δλάσει), — βρόσσονος (zu βροχύς) Glosse. 
Die von den Grammatikem zum Belege eines Lautwandels von 
-πτω  in -σσω angefiihrten aolischen Praesentia πέσσω „ich koehe“, 
οσσω „ich sehe“, ενίσσω „ich schmahe“ sind regelrecht aus peqio, 
oq\oy eniq/o entstanden.

Auffallende Beispiele der V e r e i n f a c h u n g  sind επρασον 
Inschr. 84j 9, ίσ7ΐρασψαι 1659, wenn diese Formen nicht ver- 
schrieben sind.

14. Eine si eh ere  Erklarung des -σσ- f e h l t  fur
Ρ ίσ σ ο ς  (kret. fiafog): aeol. ίσσο&έοισι Inschr. 1731 5 , κισσός 

(iiberl. ίσος) fordert das Metrum bei Sappho 915 . — Mit V e r 
e in fa ch u n g :  thess. Ισοτιμίαν 54is, aeol. ϊσως Inschr. 85s5 130n 
I6O1 2 , 'ίσομένης 1 4 6 3 , ίσος Sappho 2i, flocog Alkaios 8 6 B, ΐσα 
Theokrit 30i 8.

-ισσα  in den Stadtenamen these· Λάρ-ισσα , aeol. ”Λντ-ισσα 
(z. B. Inschr. 127s). — Mit V e re in fa c h u n g :  thess. Φαρι
σαίων 17*.

θ ά λ α σ σ α , Οαλασσία Alkaios 51.
κ ισ σ νβ ιο ν  „Pokal“ iiolische Glosse.
/ .ν π ά σ σ ιδ ε ς  Alkaios 15c (iiberl. κυππαττιόες).
π έ σ σ ν μ π τ ο ν ,  πεσσνπτη aolische Glossen. Mit Verein

fachung τάσυγγοι Sappho 98 (πεσσνγγοι Fick), τεισνγγιον> m - 
σνγγων: vielleicht wechselten die Stamme urspriinglich mit ein- 
ander je nach der Lage des Accentes: πέσσυγγοι, aber πισύγγων,
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7ζισυγγιονvgl. die Bemerkung liber πέσσνρες: ηισίρων in § 130,
S. 403.

φ ίσσο ι Theokrit2 9 2 8  gehort wahrscheinlich zu ρντίς „Runzel“ ; 
jedenfalls nicht zu lit. ratlkas „Runzelu, da ρνσσός =  *rukjos 
im Attischen nicht zu §νσός hatte vereinfacht werden konnen.

Endlich sei erwahnt, dass der aolische Stadtname '.Ασσος mit 
σσ (Ασσίιον Inschr. 1344), 'Ερεσος mit einem σ (ΕρεσΙων 119D38, 
[*Ερε]σίοις n ) geschrieben wird.

193. In einigen thessa l i schen  Kurznamen ist σ regel- 
recht verdoppelt worden: Μνασσά 63 s. 4. Πείσσας 65 35? 'Αγάσσας 36, 
Ασσας 39, *Ασσαιος 4o (neben 'Ασάνδρειος 87), Νιηάσσας iss* Von 
dem Kurznamen Πείσσας aus wurde σσ auch in den Yollnamen 
Πείσσανδρος 63 1 verschleppt.

194 . Urn den Lautwert eines urspriinglichen einfachen σ 
vor τ , κ, χ genau wiederzugeben, setzen die thessalischen In- 
schriften selir oft, die aolischen selten ein Doppel-Sigma:

Thess. Ira vorionischen Alphabete: Τασστών 5s, Ταλίσσ/,η- 
ται 4/δ, Θέμισστι 8, εσστασε 71ι, Ισστ s, im ionischen: 'Ασστο- 
48d 65ΐ3· i3i- i3i· 13 3· 1 3 5 , Κο?Λ·σσχας 6θ7·ΐί, Υβρισσχας 68· ts, 
Γασσζρον\·ειος 73. 73, Ισστιαίεος 95, Καλλισστρατειος 139, Ασσν)χι~ 
ηιάδας 3β, Αρομίσσλος ι s i , Φρννίσσν,ος \ 3β, Αίσσχίναιος 37. 7 7 , 
Αίσσχί'λος u,i. Sogar im Auslaute wurde σ verdoppelt: Εΐδα- 
μοσς Κλεοίϊοίνειος 65 u 4.

Die Lesung ΟΤδασς Κάρειος 1671 ist sehr bedenklich, weil die In- 
echrift 16 nicht einmal im Inlaute irgendwo ein σσ etatt σ aufweist.

Aeol. προσσ&ησομένοισι Inschr. 1573.

In den folgenden Fallen ist σσ erst in der Sonderentwicklung 
des Thessalischen und Aolischen entstanden.

1. Thessa li sch.
195. Der Kosename 'Α μ ε ίσ σ α ς  65ho scheint aus *Αμεί- 

ψας hervorgegangen zu sein: diese Assimilation des P-Lautes an 
das σ liisst sich mit dem thessalischen Lautwandel von tct in xx 
(Αεχζίνας), φ& in τ& (’Αζ&όνειχος) vergleichen.

εν εφ α ν ίσ σ ο εν  16n  braucht nicht dem attischen bzepavi'lov 
lautlich gleich zu stehen: von dem thessalischen Aoriste ενεφάνιξα 
aus (vgl. ψαψίξαμένας 16». 39 neben Pit. εψάψισχει 1 6 n . 4i)kann
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nach dem Verhaltnisse εφίλαξα: φυλάσσω ein neues Praesens 
φανίσσω gebildet sein.

2. Aol isch .
196. Niclit speciell aolisch ist die Assimilation von -ν-σ- zu 

σσ in πασσνδιάσαντος Inschr. 1734, τζάσσυρτον Adesp. 64.
εσ σ ι  Inschr. 1351 kann dem Sinne nach nur die 3. Pers. 

Sg. oder Plur. zu εμμι ,,ich bin" sein. Da nun aber die 3. Sg. 
εσ-τι keinen Grund zur Umgestaltung bot und da aus urgriechi- 
schem sinti „sie sind“ im Aolischen lautgesetzlich εισι werden 
musste, so berulit εσσι sehr wahrscheinlich auf Fonnenausgleichung: 
aus εσ-σι „du bist", εσ-τι, εσ-μεν, εσ-τε wurde der Stamm εσ- 
auch auf die 3. Pers. Plur. iibertragen (εσ-σι statt είσι), deren 
urspriingliches ει bei den Aolern allein stand, wahrend es bei den 
Ioniem an είμί „ich bin" (aeol. εμμι), είναι „sein“ (aeol. εμμεναι) 
einen Halt besass.

Nasale.
χ  I. Im In I au te vor K onsonanten.

Yor den Mutis.

197. Niclit selten ist in den Quellen des thessalischen und 
aolischen Dialektes der d e n t a l e  Nasal  v aucli vor G u t t u r a l e n  
und L a b ia l e n  an Stelle des iiblicheren γ und μ geschrieben. 
Fur die Aussprache hat das keinerlei Bedeutung:

These. ονγραφέν 7si, ονγρά[φαν] 4o/4i, σννν.λειτος 16ιο, συν· 
μεννάντονν ι&, ονγράψειν 2 1 , εφανγρεν&ειν \ 1 , ονγραφεϊ 53ιο 54*4, 
προανγρέο[ϊ] 54 j5.

Aeol. Πανγ.ρε[τειος] Inschr. 904, στζλάνχνων 93», ενβαλλέτωγ, 
Μέλανχρος 1116, ε7ζάνανν,ες 165 β, εν/αράχ&ψ χ s, σννγενέων 1711 3, 
ενχρνσω 173sb, σννμεμίγμενον Sappho 5a u. a. m.

Doppelt, durch v und y, wird der Nasal ausgedriickt in 
άνανγγελλέτω Inschr. 121*9»

a. Meister's Verteidigung (Dial. I 125) vermag dae bei Alkaios 84 
im Ravennas iiberlieferte ήν&ον nickt zu scliiitzen: diese Form war 
dorisck, aber nieht aolisch. In den alteeten Inechriften und den Texteu 
der Lyriker ist der Stamm i).&- oft belegt (s. S. 804) vgl. auch ήλ&ες 
Sappho 1 8, Alkaios 33,.
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Yor Sigma.

198 . Wie bereits in § 140 S. 414 ausgefiihrt wurde, erlitt 
der Nasal vor Sigma wahrend der nord-achaischen Periode kei- 
nerlei Veranderungen: dieses folgt mit Sicherheit daraus, dass νσ 
im I n l a u t e  noch in historischer Zeit von den Thessalern ge- 
sprochen und im A u s l a n t e  von Thessalern und Aolern in ver- 
schiedener Weise umgestaltet wurde: die Thessaler verkiirzten νσ 
im Auslaute zu -g ohne Dehnung des vorhergehenden Vokales, 
die Aoler venvandelten es im Inlaute und im Auslaute in ισ. 
Die wichtigsten der in Betracht kommenden Falle sind:

1. In dem Femininum der itf-Stamme auf -va a  aus -ntfa.
Thess. /^ιτορείσανσα 4$, πανσα 602, άπελεν&ερεσ&ένσα 

7 2 & ι . 4 .g* ιι· Epische Imitation ist γοώσα 71s (statt *γοάονσα).
Aeol. Aus -ισα wird -/σα, die Belege in § 140 no. V, S.417.

2. In der 3. Pers. Plur. auf -v o i  aus -nti.
Thess. Vielleicht ist in der Inschrift 63 νπάρχον[σι] ίο zu 

erganzen.
Aeol. Aus -νσι wird -ισι, die Belege in § 140 no. Π , S. 416.

3. In der Proposition evg.
Thess. Den Thessalern fehlt ivg: gleich den Siid-Achaem 

verbinden sie εν mit dem Dative und Akkusative.
Aeol. Aus tvg wird είς, die Belege in § 140 no. I, S. 415.

4. In  dem Nominative der n· und wJ-Stamme.
Thess. Das v fallt spurlos aus: ενεργετές 54jo, άπείεν&ε- 

ρεσΰές 72aj0. 14 . Nach diesen beiden Formen ist das a in άρχι- 
όανχναφορείσας 12 4 , ιερομναμονεΐσας s/4 , άρχιττρονρείσας 4a (s. 
Nachtrage) als kurz anzusetzen.

Hellenistiscb ist άπελενϋερονϋείς 27,, poetische Phrase χατοιχτίράς 714.
Aeol. Aus -vg wird - ig, die Belege in § 140 no. I, S. 414.

5. In dem Akkusative der a- und o-Stamme auf - ovg , -avg.
Thess. rog 16a. 1 1 . 1 2 . 20. 24. 4 1 .46 17e 18 oft, ταγός 16a. 1 1 . 

24.41, πο)^μοςΐ2 ') ετεροςι3, άξιος is, γινόμενός 18 oft, γ(ι)νομενος 
I 8 2 9 .31 ♦ Danach sind auch die Akkusative auf -ag mit kurzem 
a anzusetzen: τάς I 6 4 3 . 4 7 , φν?Ας 16ia, ταμίας 16so.4β 17β, 
στάλλας λι&ίας όνας 16η. 44, επιστολάς Ι 6 4 3 . 47*

HelJenistiech iet τους γινομένους 18 49.
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Aeol. Aus -ονς -ανς wird -οις -α ις , die Belege in § 140
no. I, S. 415 und 416.

· ·

Im Aolischen ist ausserdem noch - ί σ ι ο ς , - ι σ α  aus -ntios, 
-nt$a entstanden in Μαλοείσιος Inschr. 164 f (s. § 140 no. IV,
S. 417) und μόΐσα (Belege in § 140 no. V, S. 418).

I I .  Im  In la u te  zw isch en  V o ka le n .

199. Gemein-achaisch war das Verbum
κ vμερ έω =  κυβερνάω.

Aeol. κνμερνψης Glosso^Kypr. κνμερψαι Inschr. 1444.
tjber das Yerhaltnis von κυμερ- zu κνβερ- vgl. Bd. I 212, § 119.

200 . In thessalischen und aolischen K o sen  amen ist ein 
Nasal als letzter Radikal mehrfach v e r d o p p e l t :

These. Μεννέας 16c3, [Μέ]ννιος 6222, Μέννεις 6595, Μεν- 
νείου 6 8 7 , (Μ)εννεία 72a7, Πατρουννία 72a*. Streng genommen 
gehort Πανσαννίας 20ij 72a 7 nicht zu den Kosenamen.

Σιμμίας l l i  65si .52, 3Εγέμμαιος 6 6 9 7 , Φιλόμμεια 72ai.
Yerscbrieben iet Κρανουννίοις 537, vgl. Κραννούνιοι 1G48.
Aeol. 'Λσίννο) Inschr. 144b, Γνρίννως Sappho 76.
a. Ein urgriecbiscbes vv iet vereinfacbt in these. Γενάειος 50, vgl. 

Γενναίος, Γεννάος 54Λ 63 6 65 a2 83. 87. 08.

I I I .  Ny ephelkystikon.

201. Der nord-achaischen Frosa war das Ny ephel
kystikon vOllig fremd.

Das beweisen am deuthchsten diejenigen Falle, in welchen 
durch ein angehangtes -v der Hiatus vermieden~sein wiirde:

Tims, εδοξε αγορά 7c, δνέΟεικε ιερό- 12s, άτζέΰανε αρι
στείων 13 8, εστι αυτοί 64*.

Aeol. Im vorionischen Alpliabete (εκά)&ψ.ε 6 Inschr. 164 c, 
ονέ&ηκε 'Ερμέας 1781 /2 , aus dem Anfange des IV. Jahrh. γρά
φω ισι είς 82», μψνε(σ)σι. αί ι$, aus dem Ende des IV. Jahrh. 
πρόσϋε low - 8 8 2 . 7 . 8. 10. 22, κατε\$όντεσσι έττί so, $έοιαι irciit, 
Ιξεκλάϊσε εκ 119A7/8 Β ϊ , άτζέπεμψε άφικομένων A s5/30, ^ρξε 
είς Ββ, τζροο έταξε 3Ερεσίοις D u , εκριννε ΪΛγώνΐ7Ζ7ζομ Du/is,  
σννάγαγε* [έγένετο] 129Αιο/π, [σνγκα]τεσκενασσε, ε'δωκε ΐ9, τζολί- 
ταισι εις (άγ)ώνοισι εν 155 a ο, τέκοισι, άτέλεες i7 (β. Nachtriige), 
aus dem ΙΠ . und II. Jahrh. Γραδανορέεσσι ά.7ζό 907, ενερ&ε.
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επ ί 90*ο/ίΐ, πατρωΐοισι al 1 1 2$ 113s, εγορώγγβε άξίιος 1 1 2 η /ΐ2, 
έχορόγησε εν. 113 β, -σιοσι αλλάλοις 117a, -α[σσ]ε ονν. 1 2 1  j4, 
γιμνίν.οισι αγώνεσσι, οΐ 2 5 , πάντεσσι Ισως 130 ιι , αντοισι εις 
136ιι, -ειοισι ε γ η , εχοισι Λσσιοι 1377, Περγαμψοισι επ ί 14714 , 
μετεχόντεσσι ων υ , πρόσ&ε έπέδονto 1 6 6 9 , προσσ&ησομέvolgi είς 
1573, Τενεδίοισι ενεργέταισι έοντεσσι 158^/4, διέλυσε Ισως 16012, 
άνατε&έωισι είς 162β. Aus romischer Zeit διέδων* επτά  Ι 6 6 4 , 
άπάρχαισι (ί)ς 166 5 167Ββ, πο?^ταισι Ι 6 6 7 , άρχόντεσσε ες 167 Ag. 
3. 4, προϋπαργμένοι σι αντω 17 3 1 s, Ισσο&έοισι αρμόζοισαν ΐδ.

ijber thessalisches und aolisches ν.ε vor vokalischem Anlaute 
ist bereits in § 31, S. 314 gehandelt

Belege  fur das Ny ephelkystikon.
Das th e  ss a li sc lie επέ&είλεν απ' 75 2 steht im Verse und 

kommt deshalb fur die tagliche Umgangssprache nicht in Betracht. 
Hellenistisch ist άνέ*Η/Λν 31a, wie die Vokale beweisen (es miisste 
im Dialekte δνέ&εινΛ. lauten.)

In die aol i sche  P r o s a  dringt das Ny gegen Ende des
IV. Jahrh. als hellenistisches Element ein. Die altesten Belege 
sind: εστεφ[ανα]([Όρησει· \βμ]έραις 129 A 42, vxv ευεργέτη 5 1  (in der- 
selben Inschrifl fehlt das Ny dreimal, s. oben). Da die Endung 
-&εν in den Adverbien μηδάμο&εν δρμάμένος 847, νατωβ^εν μέ- 
ρεος 94 s urspriinglich sein kann, so ist die Inschrifl 15615 rait 
ειπεν Αριστογείτων is die einzige, welch e (ausser 129) noch A und 
bereits das Ny ephelk. verwendet. In alien tibrigen Inschriften 
wird gebroclienes A geschrieben: εχορόγησεν εν. 1 1 0 7 , άποδί- 
δοισιν οί 116is, είπεν9 [επειδή] 1301 , στεφάνοισιν ol 151a, -ασεν 
1543, **ν [οΐ] 158u ;  romisch sind ειρέεσσιν 166u, έψν,τοισιν 
αν&ρωπω 1731 4 , οίσιν πρεπωδέστατον 2ο, άγώνεσσιν οΥς so, ν.εν 
αν 5ΐ. Auch vor Konsonanten tritt Ny in romischer Zeit auf: 
διέδων.εν τοΊς 166 9, ετείμασεν Λενν.ιον 173 37.

In der Poesie war v ephelk. von Alters her eingebiirgert. 
Es diente zur Ausfullung eines Hiatus, und dieser seiner urspriing- 
lichen Bestimmung ist es bei der S a p p h o  treu geblieben. Vor 
v o k a l i s ch em  Anlaute stehen im Innern eines Verses: στή&εσιν 
2$ 27, χρνσίαισιν und κι λίν.εσσιν 5 j, r/χεν 28$, δρνσιν 42, πό- 
δεααιν 54ι, νεν 6 6 , χρνσίοισιν 85j, am Ende des Verses: &έοισιν 
2ι, έπτδασενc, υπαδεδρόμαν.εν ι0, φόβαισιν 781 , χέρσιν 78ai, πν&έ- 
μοισιν 851 . Unbestimmt ist der Anlaut hinter χροίαισιν 20, 
αλλοδαποισιν 92. Zur Positionsdelmung eines kurzen Vokales
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wird v nur ein einziges Mai verwendet: αμμιν λέχος 7δ ι ; doch 
kann hier αμμι gelesen werden. Die Vermutung αβροισιν λα- 
αίοια (iiberl. αβροις) 89 kommt natiirlich nicht in Frage.

Wesentlich anders stellt sich das Verhaltnis bei A lka ios .  
An 6  Stellen fiillt Ny ephelk. den Hiatus: πάροι&εν 9s, %ατυ· 
περ&εν 1 5 2 , κεφά?Μΐσιν 153, αλλάλοισιν 31, αν^ρώττοιαιν 414, 
αμμιν 80, an dreien ist der folgende Anlaut nicht erhalten: τζα- 
ΙΑμαισιν 60, νάεσσιν 79, εσννψχν 131. Nicht weniger als 6  Verse 
aber bedienen sich des Ny, um eine kurze Silbe positione zu ver- 
langem: )Αμτζραισιν κννίαιαι 15 2, νενοισιν κεφάλαια ιν 153, κρνπ- 
τοισιν περικείμενοι 154, πεπάγαιαιν δ5 34s, κεν &rj 50ο, άμμεσιν 
πεδάορον 100.

202. Im thessa l i schen  Dialekte fuhren ein erweitern- 
des Ny

1. Der Akkusativ κίοναν  7 4 o.
Die gewohnliche Endung ist -α: κιόνα 177 54 6312, λιμένα 164s,

Λιόντα 54,5, Φείδοννα22, Δία 64,, πάντα 654, άνδρα 714.
2. Die auf Larissa beschrankten Endungen · ν τ ε ι ν  fur -νται, 

- σ ΰ ε ι ν  und -στ ε ι ν  fiir -σ&αι, -σειν  fur -σαι (Infin. des σα- 
Aoristes), das Nahere in § 150 b, S. 423 ff.

3. Die Partikel a t - v 54 1 3 , wenn dieselbe dem aolischen a i 
=  att. αεί entspricht

Mit der Endung -ϋεν kann εμπροοϋεν 7 irt gelrildet eein.

Nasale in Verbindung m it Spiranten.

203. Von den Nord-Achaern wurden die Spiranten 
einem benachbarten Nasale assimiliert.

Der vorhergehende Vokal erlitt keinerlei Veranderungen. 
War derselbe tonlos, so konnten die Doppelnasale vv μμ  vielleicht 
bereite in altester Zeit ve re in fach t  werden. Im allgemeinen 
haben sie sich aber bis in historische Zeit gehalten und beginnen 
erst dem Hellenismus zu weichen.

1 . -vv- aus -pi-.

P r a e s e n t i a  auf - ννω aus -ν-χω.
Thess. κρεννίμεν 16j 4.
Aeol. Von Choeroboscus Orthogr. (Cramer Anecd. Οχ.Π)

werden als aolisch angefiihrt δίννω 190, 25; κλίννω 227, 19;
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χρίννω 227, 7; όριννω 244, 8 ; οίννονται 259, 7; χτεννω 
233,10; Hesych liberliefert τέννει „es donnert" — ssk. tdnyati.

Mit e infachem v: dicr/.ρινόμενοι Inschr. 85 *5. Statt des 
iiberlieferten einfachen v ist w  einzusetzen in σίννονται 
Sappho 1 2 , μεγαλνινεο 35, παρορίννει Alkaios 99,

Nur im A o l i s c h e n  belegt:
χόννα,  Glosse mit zuriickgezogenem Accente aus *χόνχά.
τ ε ρ έ ν α ς  Alkaios 61 (att. τερείνης), aus τερεννας: *τερένΐας.

2. w  aus νβ.

ξέννος,  ξένος  aus *ξένβος.
Thess. προξεννίονν 636, προξείνι^αν] 9. V e r e i n f a c h t  ist 

w  in Πολνξεναια 42 (vorion.), προξενιάν 53$, προξενοις 54*ι, 
ίπρο]ξενο[ις] 63 1 0 und zahlreichen mit ξένος zusammen- 
gesetzten Eigennamen: 627.27.29 H5 I 659 65 oft 72b8.

AeoL ξέινος von Grammatikern als aolisch bezeugt: Choero- 
boscus Anecd. Ox. I I  242, 24; Et}Tn. Magn. 582, 44; Etym. 
Gud. 413,49 u. a. Theokrit’s ξεινον 28c 30n ist aus ξεννον 
verdorben.

Mit V e r e i n f a c h u n g  des vv: ξενιστεί εν Inschr. 857, 
ξ ε ν ισ τ ε ί 12, προξενιά 85e.se 156e/* 158β I6O39, [πρ]6ξενος 
163s, Ξενόχλη 90a, πρόξενό ες Samml. 315s.

Nur im T h e e e a l i s c h e n  belegt:
r 6 v v o g y Stadtname, von Prellwitz zu homer, γοννός ά?*ωης 

gestellt und auf *Γόνβος zuriickgefiihrt, vgl. auch die achaische 
Stadt Γονόεσσα B  573.

Nur im A o l i s c h e n  belegt:
γόννα  „Kniee“ aus yowa =  *γόνβα: *γόνν-α, Glosse. Bei 

Theokrit 30 1 8 fordert das Metrum yowoig (tiberl. γόνοις). 
Die kitrzere Form γόνα  gebraucht Alkaios 3 9 7 . Unsicher 
ist γόνων Sappho 4 4 .

f vve xa ,  ενεχα,  wahrscheinlich aus *εν-βεχα =  *sen-veJqi, vgl. 
arm. vasn „wegen“, ssc. νας-mi „ich will", βεχΰτι „wegen, 
um -willen". Die voile Form εννεχα ist bei Theokrit 28is 
und sonst nur in jungen, teils aus romischer Zeit stammen- 
den Inschriften iiberliefert: 1244 125s 126s 128 150s Samml. 
2783 230A 8 B*. Die a l t e r e n  Inschriften setzen das en- 
klitische und deshalb verkt i rzte ενεχα: 129Ase 130ie
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136 ίο 1601 9. 25/2 6 , ebenso die romischen Inschriften 173$3.
43.49 Sam ml. 2 3 2 7  254i6.

γ,έννος aus *χενβές, vgl. kypr. v.evevFov =  y.eveFov: Gregor 
Corinth, p. 610, 2; ν^ννότατος Anecd. Oxon. ΙΠ  356, 18 
(Schol. zu Ttetzes’ Chil.).

στ έ ννος  aus *στενβός: στεννότατος Anecd. Ox. I l l  356, 18.
Vgl. Στενν-κλαρος, στενν-γρός.

τ ί νν ε ι ν  aus *rίνβειν: τινυειν, herrenlose Glosse.
αν ο - „vollenden“ aus dvr ο- =  avFo-, αννο-: άνομένω Inschr.

156is, 'Λνόδν/*ος 1374, 5ίνοδίπεια 144b.
ένατος  „neunte“ Inschr. 156 is aus ε ν ν α τ ο ς : * εν βατός.
μόνα  Sappho 52 aus μόννα  — *μόνβα?

3. νν aus νο.
A or i s te  auf - ν - ν α  aus -ν-σα.

These. σννμεννάντονν 16 1 5 .
Aeol. ίπέν.ριννε Inschr. 8 3 2 8 , κρίνναι 119 Βι 5, €'λριν[ν]ε 119 Di 4, 

γέννατο Alkaios 5 3 , εγέννατο Comp. I I  § 10, ν.τενναν Comp.
I l l  § 19. An den Aoriststamm 2'Λμνννα- ist der Eigenname 
ί'Λμνννάμενος Inschr. 145c (144 f) angeschlossen. Herzustellen 
ist -evv- statt des verdorbenen -ειν~ in εγέννατο Alkaios 13 B, 
κτενναις 33 s.

Mit Vere in fachung :  κρίναι Inschr. 119Ai5 D u . 2 1/22 .
μηνν-  „Monat“ aus μ η ν σ lat. mens-is:

These, νστερομειννία 164ο? μειννός 635 . Mit V e r e i n 
f a chung :  μεινός lby Ννμεινίοι I 6 2 5 .

Aeol. μψνε(ο)σι Inschr. 82ia/is, μψνος 83s9 I 2 I 27.45 14715 *
156ie 1571 7 , μψ[ν\ί 161?. Mit V e r e i n f a c h u n g :  μψος  
115ι I I 6 1  1 2 1 4 4  1274 14717 17354 Balbilla 1777, b u -  
μήνιος Inschr. 129Bs8.43, μψ α  Theokrit 30a.

4. μμ  aus μσ.
Vorlaufig nur im A o l i s c h e n  zu belegen.

Aor is te  auf - μ - μ α  aus -μ~σα\ άπονέμ[μαντα] Inschr. 1 2 1 s9, 
ενέμματο Comp. I I  § 10.

ό μ μ ο ς  „Schulter“ (ssk. amsas, got. amsa, lat. umerus): Itcομ- 
μαδίαις Theokrit 29 29. In ώμοπλάταν Inschr. 93 a kann 
ώ μο - aus *ωμμο- =* *ώμσο- verkiirzt sein.

5. vv aus hn =  op.
J ιόννναος  aus *Jώσvvσoς.
Hoffmann, die griochischen Dialekie. II. 31
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These. Jiow iaoi 6 1 1 , [/ί]ιόννν[οος] ss. Mit Vere in -  
f a c h u n g  Jiovvoiov 15b, J[C\omGio$ 62h /i j .

Aeol. Ζονννσω Inschr. 167 A 5 B 3 . Mit Vere in fachung  
JioyvoLoiOL 84i7 85 oft 1139/io I 6O34/35, Αιοννσιος 90n  
126s 155s.3 , jdiowaid.η 97ι, Αιοννσοδώρω 1279 u. a. m.

Nur im T h e s s a l i s  c h e n  belegt:

Κραννουν:  Κραννουνιοι 1 6 4 8 , Κραννουνίονν Mimzlegende 
Samml. 364. Aus Versehen ist w  an falscher Stelle gesetzt 
in Κρανονννίοις 53τ. Nach PreUtcitz de dial. Thess. 30 
soil Κραννοίν zu aeol. κράννα „Quelle“ gehoren, s. unten.

Φ α λ ά ν ν α : Φαλεηναίονν 6 n , Φαλαιταιαν n .
Nur im A o l i s c h e n  belegt:

εράνναν  Sappho 85 Theokrit 28 si aus Ηράσναν.
ν.ράννα,  wahrscheinlich aus *νράσ-να (J. Schmidt Pluralb. 365): 

γράνναν Inschr. 100i, mit V e r e i n f a c h u n g  νράνσν 167Βό.
σε/ .άννα  (=  ion. σε'/.ηνη), wahrscheinlich aus *σεΧάσνα: Sappho 

52i. Yerschrieben ist σε?2άνα aus σε/uxwa im Comp. ΙΠ  
§ 22. Bei Sappho 3i 53 1 bieten die Handschriften irrtum- 
lich σε)Ανα (lies οε/άννα).

εννη  aus *i-$ne} Stamm sue „nahen“ : Adesp. 52, Herodian Π  
302, 14 ( «  Etym. M. 344, 1 ).

αργεννος  aus *άργεσνος Phavor. EkL, Gramm. Gr. I  124, 21. 
’’Λργεννον hiess ein Yorgebirge der Troas und der Insel 
Lesbos. Die kleinen Inseln vor der Troas fuhrten nach 
Thuc. VI 1 1  101, 1 und Sfceph. Byz. 112, 3 den Namen *Αρ~ 
γείΎονσσαι ( =  *Λργεννόεσσαι). Auf aolische Siedlungen 
weisen hin die Namen der chiischen Stadt ΐΑργέννοινσα und 
des der Insel Chios gegeniiber liegenden Yorgebirges 'Λργεννον.

ν.ελάόεννος  aus *χε?Αόεσνος Choeroboscus Anecd. Ox. Π  
232, 29.

φάεννος ,  φ ώ τ ε ν ν ο ς  ebenda Π  273, 31. Verdorben ist 
Sappho’s φαεινόν 3s (lies φάεννον).

ερ εβ εννο ς  Tzetzes zu Hesiod Erga 17 (Gaisford Poetae min. 
Graeci ed. Ox. ΙΠ  44, 5 ).

β ρ ίνν ια  «= β ρ ί ν ν ι α  „Widderfleischw Hesych, aus *βρίσνια, 
vgl. ssk. vrftii „Widder“

A n m erk . Ein gemeingriechiscbes aus ay entetandenee w  ist ver- 
vereinfacht in Πελοπονάοω  Inschr. 84ie aus Πελοχοντάοω — Πέλοχος 
νάσω.
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6. μ μ  aus hm =  σμ.

ε μ μ ι ,  ε μ μ ε ν α ι ,  ε μ μ ε ν  aus *εσμι, Ησμεναι, *εσμεν.
Thess. εμμι 42 (vorion.), εμμεν 162ο 17s. Schon friih 

ist die Vereinfachung des μμ  hinter tonlosem ε in der Vers- 
thesis eingetreten: εμι vorion. Inschr. 701 .

Aeol. εμμι vorion. Inschr. 132 Sappho 2 15 72, εμμεναι 
Inschr. 8 2 7 . 1 1  83*6 8 4 2 5  I I 9 A 23.28 D27»29 1 20s 129 Asi 
B 33 14717 156i4 1579 158u 165o. 11 173δΐ Samml. 3152, 
εμμεν Sappho 2 2 34, εμμεναι Alkaios 86 Theokrit 29 s 30ιβ.
Sicher herzustellen ist εμμεναι fur είναι bei Sappho 136. 

ά μ μες,  άμμέων ,  ά μ μ ι , ά μ μ ε  „wir“ : Stamm *ασ-μ- aus
ns?u-f ssk. asmA-, germ. mis-.

Thess. άμμέουν 16i2, άμμε 16j3. 14. 14. 18.
Aeol. άμμες Alkaios 18 3 Theokrit 293 0 ; άμμέων rom. 

Inschr. Samml. 25415 Sappho 32 Alkaios 96 (zweifelh. 8 8 ); 
άμμι Inschr. I 6O5.8 Sappho 136 Alkaios 192 3 6 4  63 77 
Adesp. 58; άμμιν Alkaios 80 und bei Sappho 75 fur das iiber- 
lieferte άμϊν herzustellen; άμμεσιν Alkaios 100; άμμε Sappho 
115 Theokrit 2 9 2  (uberl. -/Αμμες)·, άμμ Theokrit 3026 (άμ
μέων?). Dass άμμες den Akkusativ άμμε vertreten habe, 
wie Hesych s. v. άμμες und das Etym. Gud. 45, 18 be- 
zeugen, ist bis jetzt niclit zu enveisen.

Das zu άμμες gehorende Possessivum lautete bei den Ao- 
lern ά μ μ ο ς : άμμων Alkaios 105A, άμμας rom. Inschr. 
Samml. 2234, άμμον Apollon, de pron. 113, 8 ; und ά μ μ έ -  
τ ε ρ ο ς : άμμετέρων Alkaios 105B, άμμετέρας Theokrit 28ic, 
άμμέτερον Apoll. de prom. 113, 8 .

Nur im a o l i s c h e n  Dialekte sind belegt:

υμμες ,  ν μ μ έ ω ν  u. s. w. „ihr“ , ssk. yusm-ά-: νμμες Sappho 
24 25; νμμέων Alkaios 96 (uberl. νμεων, ebenso wie bei 
Alkaios 8 8 ); νμμιν Sappho 14; νμμε Alkaios 13 A und νμμε* 
Ιμεις, υμάς ΐΛίολικώς Hesych.

β έ μ μ α  „Gewand“ aus *βέσμα, Stamm βεσ-: βέμματα Glosse, 
έμματα Comp. I l l  § 19 und 54, εμμα und άεμμα· ιμάτιον 
Hesych. Ferner Anecd. Ox. I 325, 28; Π  209, 12; Etym. 
M. 300, 18; Etym. Gud. 167, 12.

βέμ μ ενός  „bekleidet“ aus *βέσμένος: εηιβεμμένα Sappho 70 
(uberl. επεμμένα, s. oben § 187, S. 463).

3 1 *
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χ ρ ϊ μ μ α  aus * χρίσμα „Salbe“ : Choeroboscus Orthogr. Anecd. 
Ox. Π  276, 20.

Falsch iiberliefert ist u statt μ μ in: 
ζώμ(μ)α  aus *ζώσ-μα: ζώμ(μ)ατa Alkaios 156. 
ΐμ  (μ)ερος aus *ΐσ-μέρος (s. oben § 186, S. 464): ίμ(μ)έρρει 

Sappho l i i j  Ιμ(μ)έροεν 2s, ιμ(μ)ερον 28 1 , ίμ(μ)ερόφωνος 39, 
ίμ(μ)ερτωι 1 0 0 .

2 04 . In einigen Fallen wissen wir nicht, welches die dem 
Nasale assimilierte Spirans gewesen ist und ob sie vor oder hinter 
demselben gestandcn h a t

1. Thessalisches μ  μ , wahrscheinlich aus ou.
Λ α μ μ ά τ η ρ ,  vielleicht aus *Λάσ-μάζηρ, in den Eigennamen 

Jaμμάτρειoς Ι6 7 » ,  Λαμματ[ρι]είοι I 8 1 1 / 1 2 ,  Λαμματριείας 18 33, 

J a μματρείας 28 b.
μ ν α μ μ ε ΐ ο ν  7 5 s kann auf *μνάσ-μα beruhen (PreUwitz de 

dial. Thess. 31), vgl. μνησ-τις u. a. Mit einfachem μ sind ge- 
schrieben μνάμ* 70i (vorion.), ιερομναμονείσας 1 2 3 /4, 'ΐερομνάμουν 
165s, Μναμοσννα 24.

Π ά ν α μ μ ο ς , Monatsname Ι 6 1 0 ,  dor. Πάναμος, ion. Πάνψιος.

2. Aolisches t t - μ μ  -  dor. -<*μ, ion. - η μ .

n  άμ μ α τ  a , ττ ολν π ά μ  μ ων sind herrenlose Glossen des 
Hesych; ποίυηαμμονος J  433. Zu einer Grundform *ττασ-μα 
lasst eich kret. πασ-τάς „Herr, Besitzer“ vergleichen.

3. Aolisches vv in Nominibus auf -two, -vvvo.

όίννα  „Wirbel, Strudel·*: 6 1  ΛίοΧέίς όίννας ?Jyovat Choero- 
bosc. Orthogr. Anecd. Ox. I I  171, 4; 190, 22. Als erstes Ele
ment enthalten in den Eigennamen Jivvo μάγος rom. Inschr. 
Samml. 254β/7, Λιννομένης Alkaios 52 94. Bei Sappho I n  bieten 
die Handschriften VL (s. Nachtrage) rich tig όίννψτες (lies div- 
νεντες) mit vv.

σε λ ι ν ν ον  ftir σέλίνον: Choerobosc. Anecd. Ox. I I  258, 6 . 
χάλ ι ννος  hat Ahrens mit Recht in den Worten oi γάρ 

AloUlg χαλλινός Uyovaiv Choerob. Anecd. Ox. Π  276, 15 her- 
gestellt.

Das uberlieferte -tv, -vv haben wir in folgenden Worten* 
sehr wahrscheinlich durcli - i vv ,  - vvv  zu ersetzen:
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ναννέω, mit einfachem v uberliefert in κίν(ν)η Sappho 114, 
κιν(ν)ησαις Alkaios 82, κίν(ν)ψς 86 B.

μνν(ν)α Glosse, μνν(ν)αμενος Alkaios 89.
χέλυν(ν)α Sappho 169.

205 . Da die alien Grammatiker die Entstehung des aoli- 
schen vv, μμ nicht verstanden, sondern darin einen »δΐ7ζλασιασ- 
μός« des einfachen Lautes sahen, so schrieben sie bisweilen einen 
Doppelnasal, wo nur ein einfaches v oder μ  am Platze ist, z. B. 
in 7tροαγρημμένω Inschr. 173β, καλημμι Sappho lie,  νόημμα 14, 
φίλημμί 79. Auch Balbilla’s 'Σάβιννα 1764 1773 gehort dahin. 
Direkt gegen das Metrum verstosst ein derartiges falsches vv in 
άννψοω Sappho 782, αννψω Alkaios 36i.

Versch&rfung eines kurzen Vokales v o p  n, m.

206. Wenn die aolischen Lyriker einen natura kurzen 
Vokal vor n und m als Lange gebrauchen, haben wir uns den 
Nasal verscharft oder verdoppelt zu denken. Leider sind die 
Beispiele sparlich: άσνν^έτημι Alkaios 181 , όνεκρέμ^ήασαν 32, 
αν(ν)νσίεργος Theokrit 28u,  αν(ν)ερος 28is, σνν(ν) δλίγω 28 26, 
εν(ν)όχλης 29sg, ΙΜτττα μ(μ)ε 30γ, αν(ν)ηρ Balbilla 175d.

Nicht hierher gehort οννοΐκην Sappho 75 2: denn die von Sappho 
noch gesprochene Grundform lautete ονν^οΐκην.

207. Ein ursprttnglicher doppelter Nasal
bheb stets unverandert: aeol. τεάννυχιν Inschr. Ι Π 7 , εννεα 1354, 
εννομος (Belege S. 343 unter νόμος), συννανων 153 g u. a. m.

Eine Ausnahme macht these. Γενάειος 50 =  Γενναίειος.

Liquidae.

L

L in Verbindung mit Spiranten.

208 . Bereits in nord-achaischer Zeit wurde der Spi
rant der Liquida assimiliert.

Ein vor dem λλ  stehender kurzer Vokal blieb kurz .  Bei
spiele dafur, dass die Doppel-Liquida nach tonlosem  Vokale ver-



e i n f a c h t  wurde, sind sehr selten und stammen meistens aus 
spaterer Z eit

1. -λλ- aus
P r a e s e n t i a  auf - λ - λ ω  aus -λ-χω.

Thess. βεΏαμενον 7ι$, βελ)^ιτει 16 so aus gelxomai, vgL 
dor. όη)χ>μαι.

Aeol. άτταγγέλλοκη Inschr. 84s 119Ass , άνανγγελΜτω 
121 as, αναγγέλ)*οντος 160π . as, οφέλ)*οισαν 157$, οφέλλψ  
1657, οφε[λ?.]ετω 129Β 45/46, 7νεριτέλ)*εται Alkaios 391 40, 
ενβαλ)Ατ[ω] Inschr. 93 7 , όιέβαλλε 119 A 15 , νΑββαλ)^ Alkaios 
34 3. Yon Gratnniatikern werden angefiihrt άπέλλω Choe- 
rob. Orth. An. Ox. I I  175, 33; Etym. Magn. 120, 52 und 
Hesych, όφέλλω Schol. des Ven. A zu Λ  353. Zweifelhaft 
ist αΏΑμάν Sappho 55.

ά λ λ ο ς  aus *άλχός, lat. alius: gemeingriechisch.
Thess. άλλονν 16is . 18 , αλλαν I 6 2 2 .as.45.
Aeol. άλλο Inschr. 84β 117ιο, αΑλα 119A 34 Ο15 129Asa, 

άλ?χη 119Asi, άλλων 94io 129 A n , αλΪΑΐαι 129 As u. v. 
a. m., ά?,)Αλων: Belege S. 286. 

μ άλλον  oder μ ά λ λ ο ν  aus *μάλ-χον: gemeingriechisch.
Thess. I 6 1 7 , Aeol. Sappho 7 8 4 .

Nur im a o l i s c h e n  Dialekte belegt: 
ά λ λ ο ς  aus άλχος, ion. ηλεός =  *ά?*εχός: άλ)χζ Sappho 2ιβ, 

αλλαν 110; zweifelhaft ist a)X  Sappho 35.

2. -λλ- aus -λα-.
A o r i s t e  auf -λ -λαι  aus -λ-σα.

Thess. άπνστέλλαντος 16s. as.
Aeol. άπόστελ)Μΐ, άγγελο ι:  sammtliche Belege in § 33 

no. 1, S. 317.

3. -λλ- aus -ολ-,
Bielier nur im A o l i e c h e n  zn belegen.

*Α λλην-το ς , Name, Inschr. 149: aus a-stik-tos „unablassig“, 
von λήγω, germ, slepan.

χ έ λ λ ι ο ι  „tausend“ aus *χεσλιοι, ssk. sa-hasra „tausend“ : χελ- 
λψ τυς  „Tausendschaft“ und χελληστνόρχας, oft in den In- 
schriften 112 113 114 115 116, Ausserdem wird χέλλιοι von
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den Grammatikern bezeugt: Choeroboscus Orth. An. Ox. H  
275, 20; Etym. Magn. 817, 1; Etym. Gud. 566, 26.

Hellenistiscli sind rρισχάίοις Inschr. 119AJ0, δισχιλίοις B8.

209· Einige Worte mit λλ lassen uns im Ungewissen dar- 
iiber, welcher Spirant dem λ assimiliert wurde; bei anderen ist 
es sogar zweifelhaft, ob λλ iiberhaupt aus der Verbindung von λ 
mit einem Spiranten hervorgegangen ist.

Im T h essa l i schen  und A ol i schen  belegt: 
γ,αλλι-:  man pflegt ssk. kahja „gesund“ , kalyd'na „schon, 

trefflich“ heranzuziehen, doch ist diese Zusammenstellung 
sehr bedenklich.

Tliess. Καλλι- in Eigennamen I 648 20is 54β 65go. 2 1 .
37*77.91.92.123-132.139·

Aeol. Καλλίνΐψ  Inschr. 109, ναλλίκομοι Sappho 60? 
Καλλιόπα 82, καλλιπάραυαι 129.

στ άλλα  =  dor. στάλα, ion. στηλη: die Ableitung aus *στάλνα 
ist genau ebenso unsicher wie alle tibrigen.

Thess. στάλλας 16 g1 . 4 1 .
Aeol. στάλλα: sammtliche Belege auf S. 280. E i n -  

f aches λ erscheint in der nicht dialektreinen Inschr. 160$ 5/se, 
und sonst erst in romischer Zeit: 165is 1735 2 .

' Λ π ο λ λ ο ν these, und aeol., Belege in § 64, S. 341.
Nur im a o l i s c h e n  Dialekte belegt: 

β ό λ λ α , β ό λ λ α ι ος ,  βολ λε ν ω,  βάλλομαι :  sammtliche Belege 
in § 83, S. 367. Das einzige, noch dazu unsichere Beispiel 
der Vereinfachung des λλ ist άβόλω  Alkaios 37 A. 

ελαρ  =* βοη&εια, herrenlose Glosse, ist aus ελλαρ =  ion. είλαρ 
hervorgegangen. Grundform ελβαρ? 

ελλά π ί ν α  «= είλαπίνη: Choerob. Orth. Anecd. Ox. I I  208, 11 
(ελαπίνα tiberl.); Etym. Gud. 165, 44.

/ άλλος  =  ion. ήλος „Pflock“ Glosse, lat. vallus. Aus einer 
Grundform *βάλνος ist ion. ήλος nicht zu erklaren. Pick 
Worterb. I 4 543 denkt an *βάσ-λος, vgl. βέσ-τωρ „Pflock 
an der Deichsel·1.

ϊ λ λ α ο ς  =  ion. ϊλεω ς : Choerob. Orth. Anecd. Ox. Π  225, 6 . 
ελλα&ι  == ion. ΐλη&ι: Choerob. Orth. Anecd. Ox. I I  224, 16; 

Etym. Gud. 566, 33.
μ ε λ λ ί χ ι ο ς  Sappho 100, μελλιχόμειδε Alkaios 55 1 ; μέλλιχος 

Etym. Magn. 582, 42; Anecd. Ox. IV  315, 6 .
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$η

ν.

Μ ί λ λ α τ ο ς  =* ion. Μ ιλψ ος: Theokrit 28*ι, Choerob. Orth. 
An. Ox. Π  239, 30.

ο μ ι λ ί α ς  =* ομιλάς Choerob. An. Ox. Π  239, 30 ; 244, 22;
247, 17. Etym. Magn. 658, 55: ϊη ο μ ιύ ^ ς  Etym. Gud. 561,5. 

π έδ ιλλον  «=» πτεόϊλον Choerob. An. Ox. Π  239,31; 247,16. 
Etym. Magn. 658. 54; Etym. Gud. 561, 6 . Danach ist - ιΏα - 
statt des iiberbeferten - i)jo- herzustellen in χρνσοπέόύΜς 
Sappho 18, el πέδιλ?*ος Alkaios 13 B. 

χέλλο ς  ,,Lippe“ =  ion. χείλος: Choerob. An. Ox. I I  278,10. 
ώτέλλα  =  ion. ωτειλψ Choerob. An. Ox. I I  280, 30; Theo- 

gnost An. Ox. Π  1 1 1 , 17; Etym. Gud. 584, 8 . Die im 
Comp. H I  § 18 und 19 ausdriicklich wegen des a ange- 
fiihrte aolische Form ovQjxt harrt noch einer Erklarung.

210 .________UrsprUngliches doppeltes L 
_ ··

blieb bei Thessalern und Aolem u n v e r a n d e r t ,  z. B. aeol. 
άπο)Χνμένοις Alkaios 73.

In dem vorionischen Alphabete der t h e s sa l i s ch en  Inschrift 
70 ist )X durch einfaches Λ vertreten: 2 , πολ(λ)όν 2 : fur die
Aussprache folgt daraus selbstverstandlich nichts.

Den ao l i s chen  Komparativ νΑλιον Alkaios 134, dem viel- 
leicht der Superlativ vAhorog Sappho 133 (liberl. νΑ)Χιστος) an 
die Seite tritt, fiihrt Meister Dial. I  147 schwerlich mit Recht 
zum Belege fur die Aufhebung der geminierten Liquida a n : κάλ- 
λιον ist vom Stamme καλλί-, νΑλιον aber ganz regelrecht von 
χα?Ας abgeleitet

a. Allen Dialekten gemeinsam ist die Assimilation des aaslantenden 
•v oder -T einer Proposition an 1- im Anlante: vgl. aeol. σνλλν&ωσι Tnschr.

ονλλνοιν 95B „ , συλλάβων 119Αβ Β β, καλ/Αφϋεντος 119A2„  χαλλυκν 
Balbilla 174

UL st&tt L·
2 1 1 . Beispiele fur die Verdoppelung eines urspriinglich ein- 

fachen λ in K o s e n a m e n  sind thess. Πετα)Μς 48s, Μνλλίνας 
65is.i6, Μνλ)*ειος θδγο, ~χολλειον 6 8 s, -χολλιαιοι 72ais, Γολλί- 
ναιος 37ι.$, Mc/Αλλειος 65ΐδβ, — aeol. Πλλχα Sappho 47. j

2 12 . Unter dem I c t u s  des  Verses  ist λ verscharft in |
7το)^λ)νβανάν.τι δα Sappho 8 6 . J

Eine seltsame Form ist das thessalische η δ λ λ ι ο ς  63is statt?
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πδλιος. Entsprang das Ώ. vielleicht einem Genetive *πό?Λος 
=  πόλχος (vgl. κίρρον aus ν.νρχον: κίριον). welcher in spaterer 
Zeit dnrch den Einflnss der iibrigen Casns das ι von neuem 
empfing? Oder ist es nnr ein Feliler des Steinmetzen?

R
R in Vepbindung m it Spiranten.

213 . Von den Xord-Achaem wurde der Spirant teils 
unverandert gesprochen. teils dem o assimiliert.

Die einem ρ/, ρ /, ρσ u. s. w. vorhergehenden kurzen Vokale 
blieben kurz. Hinter tonlosem Yokale konnte ρρ vereinfacht werden.

1 . -ρρ- aus -ρ*-.

Hier sind zwei Falle zn unterscheiden. 
a. Das dem ρ assimilierte /  war ein urgriechisches Jod. Be- 

lege hierfiir bietet vorlaufig nnr der ao l i sche  Dialekt:
P r a e s e n t i a  auf -ρ -ρ ω  aus -ρ-/ω: bei den Lyrikern sind 

iiberliefert Ιμ(μ)έρρει Sappho 1 * 7  (iiberl. Ιμαρερερει LV), αέρρει 
Alkaios 78. Yon den Grararaatikeni werden angefulirt: im Comp. 
Π  § 10 άγερρω εγέρρω, im Comp. ΙΠ  § 19 ίμέρρων; von He- 
rodian περί μον. )*έξεως Π  949, 1  άγερρω ίμέρρω οΐ/.τίρρω ολυ- 
φίρρω-, von Choeroboscus Orth. Anecd. Οχοη. Π : άγερρω 175, 21; 
άέρρω 175, 26; δερρω 194, 12; εγέρρω 201, 21; ν.έρρω 194, 1 1  

η. 209, 14; οΐ/.τίρρω 243, 28; τερρω 266, 14 u. 269, 7; φ&ερρω 
209,14 u. 275,22; im Etyinol. Magn.: κ*ρρω 582, 43 u. 658, 5 7 ; 
φΰερρω 658,57; im Etym. Gud. άερρω 1 1 , 39; εγέρρω 157, 48; 
σπέρρω φ&έρρω 566,28; in den Epimerismi Horn. Anecd. Ox. I : 
άγερρω 325, 27; νίρρω σπερρω 303, 11.

Das uberlieferte ααρε Alkaios 41 * ist in αεροε zu andern.
ά π ε ρ ρ ο ς  aus *άπερ-χος, ion. ήπειρος: Comp. Π Ι  § 19. 

Verschrieben ist άπερος Etym. Gud. 246, 54; 247, 24. Anecd. 
Par. IY  183, 9 u. s. w.

ν α ( έ τ ) ε ρ ρ α , Glosse, aus *ναέτερ-χα =  ion. ναέεειρα.
πέρρα  „V ersuch“ aus * περ-χα, ion. πείρα, lat. ex-pevior: 

πέρρα ϊΑγοναι v 6ί Λϊοϊχίς Choerob. Anec. Ox. Π  252, 7 .
χερρων  aus *χέρχων, ion. χειρων: Comp. I l l  § 50; Choerob. 

Orth. Anec. Ox. Π  277, 20; Etym. Gud. 564, 7.
Xur aue -αρχ- wurde bereits in nord-achaischer Zeit durch Epentheee 

-<uo-r e. § 142, S. 419.
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b. Das dem ρ assimilierte /  ist aus einem gemeingriechischen 
i  entstanden. Die Yerwandlung eines tonlosen i hinter ρ in i  
und der Ubergang eines solchen aus ρι entstandenen ρ£ in ρρ 
war tliessalisch und aolisch, vielleicht also bereits nord-achaisch. 
Die Belege sind in § 36 no. 2 , S. 320 und § 178, S. 453 f. auf- 
gefuhrt.

Ein derartiges ρρ wurde hinter Konsonanten stets vereinfacht 
(thess. TQcc/jxdi, Λαμματρος), seltener hinter Yokalen (aeol. αργνρα 
Inschr. 1534/δ).

2 . -ρΛ

scheint in nord-achaischer Zeit noch u n v e r a n d e r t  gewesen zu 
sein, vgl. thess. ΚόρΡαι 81.

3. -ρρ- und -ρ- aus -ρ/-.

Im Sonderleben des Thessalischen und Aolischen ging ρΡ 
zunachst in ρρ und weiter in einfaches ρ iiber. Die altere Stufe 
ρρ ist nur im A o l i s c h e n  zu belegen.

όέρρα  „Hals“, aus *όερΡα =  φ ·να , ssk. grtva „Hals, Nacken“, 
altb. grivlna „Halsband“ : Choerob. Orth. Anecd. Ox. Π  194,11; 
Etym. Magn. 262, 57; 663, 46; Etym. Gud. 136, 58. Bei Al- 
kaios 84 ist ποΓ/,ύ^δερροι fur das liberlieferte ποιν.ύΑδειροι zu 
schreiben.

π έ ρ ρ α τ -  „Ende“ aus *πέρΡα-τ~: *pervQ-t~, vgl. ssk. parvan 
„ Absatz, Zeitabschnittu : bei Alkaios 84 wird durch das Metrum 
περράτων (iiberl. ττεράτων) gefordert.

Vielleicht steckt περρα- auch in den thessalischen Namen Π ε ρ ρ α ς  
βδ,βι, Περραίειος 65J48. U9. 150.

Haufiger ist ρρ ve re in fach t :
κόρα aus /.όρΡα fiihrt im Thessalischen und Aolischen stets 

einfaches ρ:
Thess. κόρα 4  9  3 2 .
Aeol. ν.όραι Sappho 62 65, κόρα* Alkaios 14. Die Er- 

giinzungen Κό[ρ](ρ)ας Inschr. 1537/8, κό[ρρα]*$ 166e haben 
deshalb wenig fiir sicli.

αρα aus αρ/α, vgl. ark. Υ,άταρΡον Bd. I  § 132 no. 2, S. 220.
Thess. Ααμ-όρατος 65m .
Aeol, αράο Sappho 99 1 .*. Ob fiir das liberlieferte άρα- 

σαντο Sappho 517 αρράσαντο zu schreiben ist, lasse ich dahin- 
gestellt: metrisch notwendig ist hier ρρ nicht

i
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Nur im A o l i s c h e n  sind mit einfachem ρ belegt:
δέρα  (neben δέρρα, s. oben): δέραι Sappho 46, δέραισι Al- 

kaios 36i.
κ ε ρ α τ -  „Ende“ (neben τεερρατ-, s. oben): κεράτων Alkaios 33i. 

Ob ή ρ ε* Sappho 116 in ήρρε’ (*ήρ/"εο) zu andern ist, ist eben so 
nnsicher wie das oben erwahnte άρράσαντo.

4. Stammhaftes -ρσ-
ist im Nord-Achaischen und in der Sonderentwicklung des Thes- 
salischen und Aolischen u n v e r a n d e r t  geblieben: 

χ έ ρ σ ο ς  „Muta, ssk. da-dhdrsa, got. ga-dars.
Thess. Θερσίτας 6 22 I 6 7 7 , Θέρσονν 1655, [Θέ\ρσίας 67 1 , 

Θερσέας 16co, Θερσο?*όχειος 44, Λαμο&έρσειος Ιββδ- 
Aeol. Θέρσικπος Inschr. 129Αβ. 1 2 . 34. 47/48-49 Β 26, $έρ- 

σειο Theokrit 2 8 3 .
Nur im T h e s s a l i s c h e n  belegt:

Φερσεφ6(ν)[ας] 7 3 3 . — Μ α ρ σ ν α ς  65i4i.i42.i43- 
Φαρσάλ ι ο ι  65ι. 2 .

··
Nur im A o l i s ch en  belegt: 

ερσεν  (zd. arsan „mannlich“) : Inschr. 92 6.
&νρσοι  Inschr. 1171 3 · — ν.όρσαι Alkaios 34δ. 
μ ν ρ α ι ν ή ω ι  Alkaios 94. — Μ ύ ρ σ ι λ ο ς  Alkaios 20.

5. Zusammengesetztes -ρ-σ- unverandert in aeol. 
χ έ ρ - σ ι ν : Sappho 7 8 2 .
ψ&έρσω, κέρσω, ν,νρσω, ορσω u.s.w. nach den Grammatikern.

6. pp aus stammhaftem -ρσ-.
Der einzige, nicht unbedenklich sichere Beleg ist das aol i sche

χ ε ρ ρ -  „Hand“ , ion. χ ε ι ρ Stamm *χερσ-: gherz- (nach 
Wackernagel KZ. X X IX  134): χέρρας Theokrit 289 , χέρρες 
Comp. ΙΠ  § 19 (das iiberlieferte χέρεσσιν kann, wie der Zu- 
sammenhang lehrt, nur aus χέρρες verdorben sein), ferner bei 
Choerob. Orth. Anec. Ox. I I  278, 7; Schol. des Yen. A  zu -^353.

Fur χειρόμακτρα Sappho 44 ist χερρο- herzustellen. Hellenistisch 
sind χειροτόνηοαι Inschr. 85 49 16037 1684, χειροτονίας Π Θ Β ^, χείροτόνη&εν 
1608β.

Wahrscheinlich schrieb Alkaios 37B χ ι ρ ρ ο π ό δ α ν  s ta tt des iiber- 
lieferten χειροπόδην: Stamm ghers, ghf8?
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7. -ρρ- aus zusammengesetztem -ρ-σ-.
A o r i s t e  auf -ρρα  aus -ρ-σα, bisher nur im A o l i s ch en  belegt: 

συν-έρραισα (att συν-εϊραι „zusammenflechten“) Sappho 78s. 
τέρραι (att τεϊραή: ίνέρρατο Glosse.

Das tbe88ali8che κατοιχτίρας 714 kommt ale conventioneUe, poetische 
Formel far den Di&lekt nicht in Betracht.

8. -ρρ- aus -.Ρρ-,
Bisher nur im A o l i s c h e n  belegt.

άρρνσιον Inschr. 847 aus *ά-βρνσιον. 
ί'ρρωο[&έ] Inschr. 119D3, wahrscheinlich aus *έ'-βρωσ&ε. 
Θεόρρητος Inschr. 148, aus *Θεό-βρητος. 
επ ιρρόμβε ισ ι  ist bei Sappho 2n  uberliefert: vielleicht 

lesen wir dafiir richtiger ίπι-βρόμβεισι. 
tjb e r aolisches ε ν ρ avo-  aus ΙΓρ-, άβρ- s. § 165, S. 437.

214 . Bei mehreren ao l i schen  Worten sind wir bis jetzt 
im Unklaren dariiber, welcher Spirant dem ρ assimiliert ist

ορρανος,  ορανος  =» ion ουρανός. Da die verkiirzte Form 
όρανω bei Sappho 37 64, Alkaios 341 durch das Metrum ge- 
sichert ist (die Handschriften bieten an den beiden letzteren Stellen 
ώρανώ), so muss das tiberlieferte ώρανώ bei Sappho I n  Alkaios 
17 in ορράνω geandert werden.

*Ερ ρ αφ ί ωτ a Beiname des Dionysos, Alkaios 90 =  ion. 
Εΐραφιώτης.

τ ερέων  Alkaios 155 =» ion. τειρέων wird zum Belege fur 
das kurze ε «  ion. ει angefuhrt: in dem Verse des Alkaios kann 
also τερρέων oder τερίων gestanden haben.

a. Wenn dae gemeingriechische ϋωράχ- „Panzeru dem sek. dhdraka 
„Bebalter“ entspricht, so zeugt Φόρραχ ε ς  Alkaios 155 fur eine irrige 
Auffassung des aolischen ·διχλαοιασμός« der Liquidae.

RR fttr R.

2 1 5 . In einigen t h e s s a l i s c h e n  K o s e n a m e n  ist ρ ver- 
doppelt worden: Nr/.όρρας 16β*, Νιγ,όρραιος 16ei.es, Βίρρονν 
65ie.es, Βιρροννειος 65ΐδ, Χορριοννειος 65β9.

In den Namen Πέρρας 651M, Περραίειος 65 u9. ,50 ist ρρ vielleicht
aus ρ β  entstanden, s. S. 490 Mitte.
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Rhotacismus.
216· Die Verwandlung eines tonenden σ (=  z) in ρ hat 

sich im Inlaute vor d vollzogen in dem t h e s s a l i s c h e n  Namen 
Θεόρ-δοτος — Θεόσ-δοτος:

(Θι)ορδότ(ει )ο[ς]  Inschr. 62o aus Metropolis (Hestiaeotis).
Θεορδότ ε ι ος  Inschr. 6698 aus Pharsalos.

Dieser Rhotacismus war keineswegs fiber ganz Thessalien 
verbreitet. In Larissa und Pherae sprach man αδ =  zcl und 
wahlte zum graphischen Ausdrucke dieser Lautgruppe den Buch- 
staben C: Θεοζότειος 16?ι, Θιοζότοι 72aio? Θιοζδ[τειος] 72a9; 
das Nahere hieriiber bei L.

Gutturale.

Die von Bezzenberger BB. XYI 234 if. aufgestellten drei indogerma- 
nisehen Guttural-Klassen geniigen nicht, um alle westeuropaischen und 
speciell griechischen Erscheinungen zu deuten. Ins Besondere fehlt eine 
Erklarung dafiir, wesbalb die Q-Laute bei den West-Europaern vor bellen 
Vokalen bald ale Gutturale (d. b. Palatale), bald als Labiale auftreten. 
Im Griecbiecben speciell ecbien nacb der bieberigen Auffassung der nord- 
achaische Dialekt die Neigung zu besitzen, die #-Laute vor bellen Vokalen 
bald durcb Gutturale (Palatale), bald durch Labiale wiederzugeben. Nun 
trifft es eieli aber seltsam, dass in denjenigen Fallen, wo die Nord-Achaer 
den Labial epreehen, aucb andere west-europaischc Spracben Labiale statt 
der zu erwartenden y-Laute aufvveisen. Hier muss also eine lautliclie 
Diiferenzierung vorliegen, welche nicbt erst im Sonderleben dee nord- 
achaischen Dialektes entstand, sondern von Anfang an vorhanden war: 
die nord-achaische Doppel-Reibe der palatalisierten ^-Laute und der auf 
Gutturalen irgend welcber Art berubenden Labiale kommt den urspriing- 
licben Verhaltnissen naber als die dorisch-ionischen einformigen palatalen 
y-Laute. Nun lasst sich im Griecbiecben an einem sicheren Beispiele 
(ϋήρ: φήρ) zeigen, dass die indogermanisclien Laute ςν, zv, zhv in den 
meisten Dialekten vor bellen Vokalen mit den ^-Lauten q g gh zusammen- 
gefallen, aber gerade von den Nord-Acbaern bewabrt und desbalb in La
biale (φ aus ghv) iibergegangen sind. Da bei alien Westeuropaern die 
indogermaniecben ρ-Laute c z zh mit den indogermaniscbcn reinen Guttu
ralen k g gh zusammenfielen, so glaubte icb diejenigen nord-acbaiscben 
und westeuropaischen Labiale, welcben die Ost-Europacr und Arier die 
aus k g gh palatalisierten Gutturale c j  j h , die Dorer und Ionier aber 
palatale dentale (τ δ ΰ) gegeniibersetzen, auf die zusammengesetzten Laute 
kv, gv, ghv zuruckfiibren zu diirfen (Bezzenb. Beitr. XVIII 149 if.). Wenn 
damit auch nicbt alle Scbwierigkeiten gelost werden, so bietet docb diese
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Sonderung der einheitlichen ^-Laute q g gh von den zusammengesetzten 
Grappen kv, gv, ghv die Erklarung far eine Reihe bisher vollig dankler 
Gleicbungen, und deshalb lege icb sie anch im Folgenden zn Grande.
Ich unterscheide also im Griechischen:

I. E i n h e i t l i c b e  g o t t u r a l e  Lau t e .
1. Die r e i n e n  G o t t u r a l e  χ  γ χ ,  entstanden aus den indogermani- 

schen p-Lauten p s zh and den reinen Gattaralen k g gh.
2. Die y - L a u t e  q g gh, vertreten vor hellen Yokalen durcb Palatale 

(σ ζ) oder palatale Dentale {τ 6 ϋ ), vor dnnklen Vokalen durch Labiale 
(a β φ), seltener durch Gotturale (x γ χ).

II. G o t t u r a l e  in V e r b i n d u n g  m i t  v.
1. Indogermanische p - L a u t e  m i t  v: gv zv zhv.
2. Indogermanische r e i n e  G o t t u r a l e  m i t  c: kc gv ghv.

Beide Klassen fielen schon in der westeuropai9chen Periode, also in
vorgriechischer Zeit, in kv  gv ghc  zusammen. Wahrend nun bei Dorern 
und Ioniern die Lautgruppen kv gv ghv im allgemeinen in die einheit
lichen y-Laute q g gh ubergingen und deren Schicksal teilten (s. oben 12), 
blieb der Doppellaut bei den Nord-Achaern unverandert: so entstand bei 
ihnen a  aus x f ,  β aus γ/ ’, φ  aus %F Die Verschiedenheit der dorisch- 
ionischen und nord-achaischen Lautentwicklung ist nur vor h e l l e n  
Vokalen zu erkennen, da vor dunklen Vokalen sowohl die einfachen 
g-Laute q g gh als auch die zusammengesetzten Gruppen kv gv ghv in 
a l i en  Dialekten zu Labialen geworden sind.

Ob vielleicht noch eine dritte mit v verbundene Gutturalreihe, nam- 
lich qv gv ghv beetanden hat, lasse ich vorlaufig unentschieden.

I, 1. Die reinen Gutturale.

217. Die reinen Gutturale χγχ  sind bei den Nord- 
Achaem stets unverandert geblieben, mOgen sie aus ur- 
spraclilichen -̂Lauten (arisch-osteurop. q z zh) oder aus 
reinen Gutturalen (arisch-osteurop. Jc g gh) entstanden sein. 
Beispiele:

Idg. glevos „Ruhmw, ssk. gravas, altbulg. slovo.
Thess. und Aeol. κλέος,  Belege auf S. 316.

Idg. veiggti, vigyiti „z\vanzig“, ssk. viihgati.
Thess. Ικάς  aus *&κας „der zwanzigste“ 16jo·

' Aeol ε ί κ οσ ι  Inschr. 83*i Balbilla 177e.
Idg. zen- „gebaren“, ssk. jan-, zd. zan-.

Thess. und Aeol γ ε ν - ,  Belege auf S. 298.
Idg. karu „Sanger“ ved. kdrtU.

Aeol καρνξ, καρνσσω, Belege auf S. 282.

4
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Idg. jeugo- „verbinden“, jtigim  „Joch“, ssk. yugdm.
Aeol. ζυγόν  (σδυγον), die Belege bei »£« auf S. 511 oben.

II, 2. Die q-Laute.

Den westeuropaischen j-Lauten entsprechen bei den Ariern und 
Slavo-Letten (Ost-Europaern) reine Gutturale.

a. Yor hellen Vokalen

sind die urspriinglichen ^-Laute bei den Ariern, Slaven und 
Griechen palatal gesprochen, und zwar die Tenuis q etwa wie 
tsch, die Media q etwa wie dsch. In der Schrift bezeichnet man 

die T en u i s  durch ssk. c, altbulg. c, griech. σ, 
die M e d ia  durch ssk. j ,  altbulg. z, griech. ζ.

Auf griecliischem Boden haben sich diese Palatale unver- 
andert bei den S i id -A chae rn  bis in historische Zeit erhalten 
(ark. ζέλλω „werfen“ aus qello, kypr. σίς aus qis). In  den 
iibrigen Dialekten treten sie in historischer Zeit meist als D e n -  
t a l e  auf.

218 . In  nord-achaischer Zeit sind die g-Laute vor 
hellen Yokalen noch als Palatale gesprochen.

Der Beweis ist leicht zu fiihren. Das indogennanische 
Fragepronomen q is  (ssk. zd. cis, altbulg. δι-to, lat. quis) lautet: 

Thess. νΛς 5^ 7 2 7  I 6 2 2 , ν.ινές I 6 4 1 , διέκι 7 i 4.se 16n,
7εόν:/Λ 16 is.

Aeol. τ ι ς  sehr 1 oft belegt ζ. Β. τις Inschr. 83u 119Aai 
Dsc.38 129Β40 156ΐ2 165g. 9 Sappho 119 13 70 72 Alkaios 302 
69, τι Inschr. 83β7 119Di2 129 Αδο, οττι 82ig 92 δ 153b 15612 

158ΐ4 Sappho Ι 1 5 . 17 , τινων Inschr. 129Α 26 u. vieles a. m.
Da nun weder %ις aus τις , noch umgekehrt τις  aus xtg ent- 

standen sein kann, so muss zu der Zeit, als Thessaler und Aoler 
vereint waren, die Grundform noch qis — tschis gelautet haben.

219 . In einem zweiten Worte ist der Palatal in der Sonder-_ · ·

entwicklung dee Thessalisclien und Aolischen, wie allgemein, in 
den D e n t a l  iibergegangen:

τ ε  „und“ : idg. qe, ssk. ca, lat. que.
Thess. τε 740 I 6 1 c .4s.47 54n.
Aeol. τε 84is.i8.23 85i8.2s.26· 28· so. oo.ss 89β 119Αβ7 D u .



496

Dt4.ae.si 120n 1214.24 153β 157β 163δ 173oft, Balbilla 17414 
17516 Sappho 60 74 81 Alkaios 15s 22 u. s. w., μήτε, οντε u. a. m.

220· Wie Dorer und Ionier die q- und kv-Laute vor hellen 
Vokalen in (/-Laute zusammenfallen liessen, so scheinen umgekehrt 
die Nord-Achaer in einigen Fallen den urspriinglichen q-Laut in 
einen λτ-Laut verwandelt zu haben, der dann weiter in den L ab ia l  
iiberging. Ob ein thessalisch-aolischer Labial, dem ein dorisch- 
ionischer palataler Dental vor hellem Vokale gegeniibersteht, aus 
einem //-Laute oder aus einem fcr-Laute entstanden ist (d. h. ob 
die Unregelraassigkeit auf Seiten der Nord-Achaer oder der 
iibrigen Stamme zu suclien ist), lasst sich nur mit Hiilfe der ver- 
wandten Sprachen entscheiden: entspricht einem nord-achaischen 
π  ion. dor. τ  vor hellem Vokale ein italisches qn und ger- 
manisches hv, so liegt ein (?'-Laut zu Grunde; ist dagegen nord- 
achaisches ft  ion. dor. τ  vor hellem Vokale im Lateinischen 
durch p, im Germanischen durch f  vertreten, so haben wir einen 
urspriinglichen fcr-Laut vor uns. Der erstere Fall kommt hier in 
Frage.

nord-ach. π έ μ π ε  „funf*‘, ssk. panca, l it  petik).
Dass die indogerm. Gnmdform penq e, nicht penkce lautete, scheint 

dae lateinieche quinque zu beweisen. Dem gegeniiber steht aherdings das 
germanieche fim f. Sollte bei den Griechen und Germanen der im Anlaute 
stehende Labial die Umwandlung de3 urspriinglichen penq’e in penk'ce 
(daraus dor.-ion. πέντε, nord-ach. πέμπε) bewirkt haben?

Thess. όε/Μπεμπε 18 oft
Aeol. πέμπε Λίο)*έίς πέντε Hesych, το γάρ πέντε Λίολεΐς 

πέμπε )*έγονσι Hesych (s. ν. πεμπόσοεταή; dasselbe Eustath. 
135, 41. Der Genetiv πέμπων Alkaios 337 muss ausser Spiel 
bleiben, da hier der Labial vor dunklem Vokale durchaus regel- |  
massig ist. Inschriftlich und handschriftlich ist bis jetzt nur πέντε |  
iiberliefert: πέντε Inschr. 90s, πεντάμναιος 112ιβ/ΐ7·2 1/2 2 , πεν- I  
τάμναος 135s, πεντε^όεια Sappho 98. Das beweist aber nicht J 
viel: denn die dialektische Form der Zahlworte musste schon friih I  
der gemeingriechischen weichen, vgl. z. Β. τρεις (statt τρης) Inschr. § 
90s 119Aso 135s, τέσσαρα (statt πέσονρα) 135«, τρισχίλιοι (sta tt· 
τρισχέλλιοι) 119Αιο, όιαχίλιοι 119Bs u. a. m. 1

nord-ach. π έ σ σ ά ρ ε ς ,  π έ σ σ ν ρ ε ς :  Μ
ssk. catvd'ras, lit. ketverl, altbulg. detverU. I
Mit dieeem Zahlworte steht es genau ebenso wie mit πέμπε: dae* 

lateinieche quatuor weist auf eine indogermanische Grundform q’etvoresM
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wabrend das gotische fidvor dem nord-achaischen πέσααρες zur Seite tr itt 
und eine Grundform kvetvores fordert. Wabrscheinlicb baben Griechen 
und Germanen das anlautende q dem folgenden tv assimiliert: die so 
entstehende Form kvetvares wurde bei den Nord-Acbaern regelreebt zu 
πεοσαρες.

Thess. Bisher ist das Zahlwort nicht belegt.
Aeol. πεσσνρες, πεσσνρα, πίσνρας, πίσνρα, πισίρων Glossen, 

πέσυρα Balbilla 177 β- Aolisch sind die homerischen Formen 
πίσνρες ε 70 7t 249, πίσνρας χ 1 1 1  Ο 690 Ψ  171 Ω 233. Die 
inschriftlicken Pormen τέσσαρα 135 β, τεσσαράκοντα 168 27 haben 
das dialektische Gewand abgestreift. Bei Alkaios 153 ist zwar 
τετρά βαρέων uberliefert: richtiger wird aber πετραβαρψυν gelesen, 
vgL das bootiscke 7εετρα~.

Boeot. πέττα(ρας) Samml. 502ι ο, πέτταρες 1 . 3 . 7 , πέτταρε(ς) ι 1 , 
πέτταρα 489ae 7147, ηετταρας 502a 705io 804s, πετταράν.οντα 
489δΐ 5 0 2 7 , ferner πετράδι 3891 9351 9371 , ϋ[ε]τρα[ό]ιώνιος 
7081 , πετράτη (== τετάρτεβ 488ms, πετράμεινον 488ιΐδ·ΐ53.

In den Worten thess. βάλλομαι  =» boet. β ε ί λ ο μ α ι  (dor. 
δηλομαι), aeol.-boeot. β ε λ φ ί ς ,  Β ε λ φ ο ί , thess. Π έ τ & α λ ο ς  ~  
boeot. Φ έ τ τ α λ ο ς , aeol. 7εΊ\λνι =  boeot. 7εεϊλε , aeol. σπέλλω,  
boeot. Π ε ρ μ α σ ά ς  («= Τερμησός), Π ε ν μ ά τ ι ο ν  =  Τενμτριον 
kann der anlautende Guttural ebenfalls aus einem ^-Laute (q g 
gh) entstanden sein: da jedoch keines von ihnen etymologisch 
s i che r  gedeutet ist, so babe ich sie zuden »Zu>-Lauten vor hellen 
Vokalen« gestellt.

b. Yor dunklen Vokalen
sind die urspriinglichen ^-Laute in alien 
der Regel nach durch Labiale vertreten.

griechischen Dialekten

I 221· Nord-achaische Belege.
I n o -  „wer‘, ssk. zd. ka-s, lit. has, lat. quod.
I Thess. 7tov.y.i 161 a (aus *7cod yj), 7εοίας 16go.
I Aeol. Sehr haufig belegt, z. B. 7ΐότα Sappho 15, noi Sappho
I 109, 07t7ia Inschr. I 2 9 A 47. 49, on7toi 162e, οηηως 150o 1654,
\θ7εως 8δ·»7·38.5* 1127 113s 1154.
'k

β α σ ι - λ ε ν ς  aus giiti-leus (s. Bd. I  170).
Zd. jaiti =  *jvti „Gescblecbt, Familie", Wt.gentU „Verwandt8cbaft“. 
Thess. und Aeol. : Belege auf S. 408 und in der Formenlehre 

bei den Stammen auf -ηβ: -εΤ, S. 544.
tlber tbess. τ τόλ ι ς  aus πτόλις =  aeol. ηόλ ις  e. unten § 232, S. 602. 

Hoffmann, die grieohiGohen Dialekte. It. 32
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Π. Die kv-Laute.
222· Die west-europaischen Lautgruppen kv gv ghv sind 

entweder aus idg. gv zv zhv oder aus kv gv ghv entstanden. Im 
Lateinischen und Germanischen treten sie im allgemeinen als 
Labiale auf. Auf griechischem Boden fielen sie bei Dorem und 
Ioniem mit den ^-Lauten (5 g gh) zusammen, wahrend die Achaer 
die Doppel-Laute kv gv ghv stets (also auch vor hellen Vokalen) 
in Labiale verwandelten.

Bei den Ariem und Osteuropaem sind die indogennanischen 
Gruppen gv zv zhv unverandert bewahrt, wahrend kv gv ghv mit 
den g-Lauten zusammenfielen und deshalb, wie diese, in reine 
Gutturale iibergingen. Es ergeben sich also folgende zwei Reihen:

Idg. cv zv zhv =  ar. osteur. cv zv zhvi . , ,TJ° 7 , , ί , ; westeurop. kv gv ghv.Idg. kv gv ghv =  ar. osteur. k g gli \ r  y

a. Die erste Reihe vor hellem Yokale.
223 . Das einzige, aber vollig sichere Beispiel ist

nord.-ach. φ ηρ  =  att. $ηρ aus ghver.
Die Grundform ist zhvrr, vgl. altbulg. rc£ri, lit. Zweris „wildes Thier": 

vom schwachen Stamme zhtir «  westeurop. ghcer sind gebildet germ, her 
„der Bar", lat. ferus.

Thess. Im Homer fuhrt ein wildes thessalisches Bergvolk 
den Namen Φηρες: Λ  268 B  743. Inschriftlich sind bezeugt: 
π€φ(ε)ιράηον[τες] 195 (=* τεΰηραν,ότες), Φιλόφειρος l 6 5 s.so.9 1 34.

Der Bildungssprache entstammen θειρομαχείοι 18ίβ, θειραμένειον 
Θαρίσχειαν 61.

Aeol. Φηρες „die Kentauren", φηρια, φηρα Glossen. Vgl. 
ausserdem Eustath. 101, 45; 1817, 43.

b. Die zweite Reihe vor einem hellen Yokale.
2 24 . Die s i c h e r s t e n  Belege sind:

π ε ι -  „biissen, zahlen“ — att. τ ε ι Stamm kvei-.
Ssk. cdyate „strafen", lat. pTo „suhnen, bussen", got. fijan  „hassen". j 

Thess. αππε[ϊσα]ι 5ιο, (απ)πεισάτον 7*8· 5
Kypr. πείαει Bd. I  223, Inschr. 135i *.25. |

Im Aolischen ist das Verbum in guten Quellen nicht belegt: | 
das romische άπότεισαι Inschr. 165io und die verdorbene Glosse 
απντησιν lassen sich nicht gegen πει-  anfuhren. Bootische Namen J 
wie Πισίδας Samml. 939*, Πιαίων 532d konnen als erstes Ele-J 
ment das gemeingriechische Πεισι- (zu πεί&ω) enthalten. g!
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α-φενος  ,,Reichtum, Fiille“ zu a t t  εν&ετέω „gedeihen“,
Stamm ghten-.

Ssk. a-hanas „schwellend, oppig", lit. gana „genug“, altbulg. goneti 
„genugen": das lateinische f e n u s  „E rtrag, Zinsen" lasst sich in seinem 
Stammesvokale mit ενϋηνέω, εν&ηνία vergleichen.

Aeol. In  den Eigennamen Αι-αφέ[?εος] Inschr. 1021 , Τιμ- 
αφένειος 1117 , Κ)<ε-αφεν[η] 1273 , Αιαφένεος 1531 .

Homer, αφενός £99 171 Ψ  299.

φεσ-  τός ,,erbeten“ zu ΰεσσομαι, Stamm ghvedh-.
Zd. jaidhyemi =  altpers. jadiy&miy „ich b itte" (arische Gmndform 

jadhyami). got. hidja  „icb bitte".
Boeot. In den Eigennamen Θωφεστος Samml. 488 m . 

137/138, Θι[ο]φεσνί[δαο~] 4757, Θιόφειστος 48890/9ΐ·9«, Θεόφεσ- 
τος 488 42.

Der tbessalische Name θέοτσνρ 65 w steht der Annahme eines thes- 
Baliscben φεο-τός nicht im Wege.

225 . In  den folgenden Worten ist es nicht nur zweifelhaft, 
ob der Labial der Nord-Achaer auf einem Ari^Laute der ersten 
oder der zweiten Reihe beruht, sondem ob iiberhaupt kv gv ghv 
und nicht vielmehr q g gh zu Grunde liegen.

Πετ&αλός ,  Φ ε τ τ α λ ό ς  =  a t t  Θεττα)Ας, Stamm ghvedh-.
These. Die Thessaler nannten sich selbst Πετ&αλοί, vgl. 

Πετ&α?Ανν 16i4/is. is 54ι 63ι, Πετ&αλός 6*9 1 6 5 5 , Πετ9ά)*ειος 
16i 57a, Πετ&αλεια 10 ia.

Boeot. Φέτταί^ος Samml. 708 g, Φέταλος 906.
π ή λ ε ,  π η λ ο ί  =  att. τη)^, Stamm qel·? Vgl. la t  pro-cul.

Aeol. πηλνι Sappho le , Theognost Anecd. Ox. Π  160, 9.
Boeot. Πεύ^στροτίδας Samml. 1137.

βέλλομαι ,  „wollen“ =» dor. δη)^>μαι9 Stamm gvel-?
Thess. βελ/Μμένον 7 1 5, (jilfairei 16 20.
Boeot. βει)A μένος Samml. 4296/7 430 e 5007 aus *βηλό μένος 

=  dor. δ νβA μένος, ion. β ον)Αμεσος. In dieser thessalischen Form 
ist der anlautende Labial nord-achaisch, der »ersatzgedehnte« 
Stammesvokal dagegen dorisch.

Im Aoliecben ist das Yerbum, abgeseben von ίβολλόμαν Theokrit 
2815, bis jetzt nicht uberliefert.

βελφί ς ,  Β ε λ φ ο ί  =  att. δελφίς, Αελφοί, Stamm gvelbh-.
Aeol. βέ)*ρις, ΒΙ)λ{ οι Glossen.
Boeot. Βε)*ρίς Samml. 697, Βελφόν N 736β4, Βελφοΐς 705as.

82*
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Das thessalische JeXqivia 4j kann der hellemstischen Bil- 
dungssprache entstammen.

Von βελφίς, ΒελγοΙ scheinen, wie ich bervorheben will, die Nomina 
δελφύς, δολφός, ά-δελφεός dem Stamme nach verschieden zu eein: sie treten 
in a l i e n  d r e i  nord-achaischen Dialekten stets mit dem palatalen Den- 
tale auf, welcber als ursprunglichen Anlaut ein a erschliessen lasst, vgl. 
thess. άδελφεός n „  aeol. άδελφεαι Alkaios 92, bdot. αδελφόν Samml. 72S, 
άδελφιός N 406 ma o JS 559 799, [α\δελ[φιδ]ιόν 527.

π ρ ε σ β ε ία  aus *πρεσ-βεβία, π ρ ε σ β έ ε ς  u. s. w.
Vgl. ssk. puro-fjavii-s (aus *pura8-gacas) „der Vortreter, Fuhrer".
Thess. 7tρεισβείας 161

Aeol. πρεσβεία Inschr. 1216, — τερεσβεις Inschr. 84*. 16 

1571 5 , πρέσβεες 119Ass, πρεσβεία 160si, πρεσβεντας 8549.56 
157* 160*8? [πρ~]εσβευσαις 89 ίο, επρίσβε[νσαν] 95B 23, πεπρεσ- 
βεν/Λον 1 2 1 5.

Die dorieche Form lautete πρεσγεF\ πρεισγεβ-, vgl. kret. πρεΐγνς, boot. 
πριογεΐες (aus ηρειογήες). Ob das β der Nord-Achaer vor dem ε laut- 
gesetzlich aus q (gv) entstanden oder aus Formen herubergenommen ist, 
in welcben ein dunkler Vokal folgte (z. Β. πρεοβνς), wird wohl nie sicker 
entscbieden werden konnen.

Nur im A o lisc h e n  belegt:
σ π ε λ λ ω ,  Aorist σ π ε λ λ α ι  =  att. στέλ?Λθ, στεΌχη ist nur 

durch die lierrenlosen, aber zweifellos aolischen Glossen απέλλα- 
μεναι· ατειλαμεναε und χασπίλψ  στορννει bezeugt Da die tlies- 
salischen und aolischen Inschriften den Aorist nur in der Form 
στελλαι kennen (die Belege in § 33 no. 1, S. 317) so ist es 
wahrscheinlich, dass der Stamm urspriinglich mit sq- (nicht mit 
skv-) anlautete. Das aolische σπελ- ist dann also erst in der 
Sonderentwicklung des Dialektes entstanden, und war vielleicht 
nicht einmal gemein-aolisch.

In aeol. σχολείο a , κασχολεω, ενσχολον ist der Labial vor dunklem 
Vokale der regelrecbte Vertreter eines ursprunglichen q- oder A*r-Lautes. 

α μ φ η  v oder α υ γ ή ν  (aus anghven, aughvSn) war die aolische
Form fur ανχψ: αμφην bei Theokrit30*d undHesych (s. Glossen), 
ανφ ψ  im Compend. H I  § 16.

Bedenklicb erscbeint es m ir, dem Verfasser des Compend. Ill zu 
trauen und δμφην ale verderbt zu betrauhten: der Stamm des Wortes 
kann aghven und mit nasaler Erweiterung anghven gewesen sein.

Υμβ η ρ ις  „Aal“ Glosse aus engveris: s. S. 238.
Nur im B o o tis c h e n  belegt:

Π ε ρ μ α σ - ί χ ι ο ς  Samml. 823, benannt nach dem Flusse|
%Λ
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Περμασός (Περμησός Hesych und Hesiod Theog. 5), welchen 
Pausanias IX  29, 5 Τερμησός nennt.

Π ε ν μ α τ ι ο ν  Sararal. 380ό =* ion. Τενμησιον.

c. Die zweite Reihe vor einem dunklen Vokale
ist im Nord-Achaischen, wie in alien anderen Dialekten, gleich 
den ^-Lauten durch Labiale vertreten.

226 . Als B eisp ie le  mogen dienen:
π ο ί ν α  ,,Busse“ aus *kvoi-na zu πει- „biissen“ aus kvei- s. oben. 

Zd. haena „Strafe, Basse", lat. poena, punire.
Aeol. ποίναν Balbilla 175n.

βόλλα  ..Rat14 aus *gvolla zu βάλλομαι: δτβ.ομαι s. oben S. 499. 
Aeol, Die vollstandigen Belege fur βόλλα, βόλλαιος, βολλενω, 

βάλλομαι sind auf S. 367 zusammengestellt. 
πό& ος „Sehnsucht, Verlangen“ zu τάσσομαι: φεσ-τός ,,erbeten, 

ersehnt44, Stamm g h v e d h s. oben S. 499.
Thess. Ενρνπό&εια 80.
Aeol. πο&ψο Sappho 23, πό&ος Sappho 90 Theokrit 29*o 30«.

227 . Einem dorisch-ionischen γ vor v entspricht ein nord- 
achaisches β in dem Namen

Β ν λ - ι π π ο ς  =  Γνλ-ΐ7ΐπος.
Thess. Βνλ-ιππος 45, Kosefonn Βνλιάδας 45.
Boeot. Kosefonn Βνλία Samml. 914 IV 15 .
Der za Grunde liegende Stamm lautete vermutlich gmU (oder gut-). 
Ein zweites Beispiel fur βυ- =  γν- bietet der thessalische 

Name ΐΛ -β νρ τά δ α ς  58 zu γνρτός.

501

Vereinzeltes aus der Lehre von den G utturalen.

1 . q- und A:t?-Laute vor K o n so n a n te n .
2 2 8 . Diese sind in alien Dialekten der Regel nach durch 

Labiale vertreten, auch wenn in der nachsten Silbe ein heller 
Vokal steht (z. Β. βλέπω =  altb. glipati „blicken“, βλέννα 
„Schleim“ zu germ, klenan „kleben“, πρίαμαι zu ir. cretiim, ssk. 
krxnati u. s. w.). Den seltenen Fall, dass ein qhli- oder ghrli- 
im Attischen als 3λι- , im Aolischen als ψλι- auftritt, haben 
wir in
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aeol. φ λ ί β ω  =  a t t  &λίβω (Stamm qhlisqo): iiberliefert im 
ρ 221, als aolisch bezeugt vom Scholiasten zu dieser Stelle und 
Eustath. 102, 1; 1817, 43.

a. Das Verbum φ λά ω  (<p?Mzar Φλαται Compend. I ll § 7) war attisch 
und ist vielleicht nur irrtumlich den Aolern zugewiesen, vgl. Meister 
Dial. I 119.

2 2 9 . Den thessalischen Namen Π ολν-ον.τος  1675 46 
fiihrt Prellwitz auf den Stamm oq- „sehen“ zuriick, vgl. boeot. 
ό/.ταλ^ς, femer οσσομαι, oy.vjov „Auge“ u. a. m.

2. γννά .
These, und Aeol., Belege in § 122, S. 394.
2 3 0 . γννά  war aucli siid-achaisch, s. Bd. I  224, § 141. 

Wenn wir aus ssk. gnu =  zd. ghend „Gotterweib“, altbulg. zena, 
got. qittd, ir. ben „Weib“ eine Grundform qend: qua erschliessen, 
so erklaren wir damit zwar das bootische βανά  (=* gild), aber 
nicht γννά. Die letztere Form setzt vielmehr voraus, dass sich 
aus qna zunachst gund (also ein λτ-Laut statt des ρ-Lautes) ent- 
wickelte.

3. πεσ ο νω :  ν,ασσνω „schustem“.

2 3 1 . Ein aolisches und wahrscheinlich nord-achaisches Verb
π ε σ ο ν ω  ist zu erschliessen aus den Glossen: πέσσνμπτον
„Schusterwerkstatte“, πεοονπτη „Schustersfrau“, mit geschwachter 
Stammsilbe πίσυγγοι „Schuster“ Sappho 98, πιονγγιον, πιονγγων. 
Das aolische πεσονω verhalt sich zu dem gemeingriechischen 
ΥΜσονω genau so wie lit kwepiu „duften“, kvepalas „Raucher- 
werk“ zu gemeingr. νχιπνω „ich hauche“, /.απηνς „Bauch“ : ein 
Grund fur den Ausfall des v in hap- ist bis jetzt nicht gefunden.

Der Stamm des Verbs war vielleicht kvesk- (also πεσσύω: κασσνω 
aus *πεσκ·χνω, *κασκ-χνω), vgl. Hesych κάσκαν  a 4 κασσνμαζα.

4. π τ ό λ ι ς :  πόλις.
2 3 2 . Das Nomen π τ ό λ ι ς  war Gemeingut der achaischen 

Dialekte. Im Aolischen ist zwar bisher nur πόλις iiberliefert 
(die zahlreichen Belege auf S. 345 oben), und auch die Thessaler 
scheinen dieser gemeingriechischen Form schon friih die Herr- 
schaft iiberlassen zu haben (vgl. die Belege auf S. 344). Doch 
legen die thessalischen Formen

οι τ τ ο λ ί α ρ χ ο ι  111 aus ot πτολίαρχοι,
ά ρ χ ι τ τ ο λ ι α ρ χ έ ν τ ο ς  11* aus άρχι-πτολιαρχίντος

M i
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ein sieheres Zeugnis dafiir ab, dass die homerische und slid- 
achaische Form πτόλις (s. Bd. I  224, § 140) auch von den Nord- 
Achaem gesprochen wurde.

Das Rathsel, wie sich πτόΧις und 7εόλις zu einander ver- 
halten, wird durch die Ansetzung einer Grundform qolis oder 
kvolis nicht gelost.

a. Dass die Nord-Achaer, gleich den Sud-Achaern, auch πχόλεμος  
=* πό)*μος besassen, ist wahrscheinlich: freilich diirfen Kamen mit -πτόλε- 
μος nicht zum Belege herangezogen werden. Unsere Quellen des thessa- 
lischen und aolischen Dialektes enthalten bis jetzt nur πό)^μος, die Be
lege auf S. 344.

5. κτη - :  7ta- „besitzenu.
233· Im nord-achaischen Dialekte lagen beide Stamme 

neben einander:
κτη-:  Thess. Εν-κτεψονεια 72as.

Aeol. κτήμα Inschr. 834-6.8.25 119 A 22 , εγκτησις 147ao 
1561 1  1581 3 , κτησιας 173a/s. 4 1. 

rca-: AeoL [πε](π)άμενος Inschr. 134ι, ποΧνπάμμων und 
πάμματα Glossen.

Der Nachweis, dass κτη- und πα-  nicht etwa, wie man 
bisher annahm, zwei von einander vollig versehiedene Wurzeln, 
sondem zwei Ablautsstufen desselben Stammes sind, ist von Joh. 
Schmidt Pluralbild. 411 ff. gefuhrt worden. Das griechische κτη- 
entspricht dem indischen ksd =  idg. qje1): das κτ- ist also die 
palatale Form des anlautenden Gutturalcomplexes qj. Die Kurz- 
form zu qje musste regelrecht qjd lauten: sie wird dargestellt 
durch das griechische ?td- (=  ssk. ksa·) mit labialem Anlaute 
vor d u n k le m  Vokale. Dass ττά nicht auf einfachem qd, sondem 
auf qjd- beruht, erschliesst Joh. Schmidt aus dem bootischen IVr- 
7ΐα σ ις } ε π π α μ α ,  welches nur aus * ε μ π π α σ ι ς ,  * ε μ π ι τ α μ α ,  aber 
nicht aus ε μ τ τα α ις , ε 'μ π α μ α  entstanden sein kann (vgl. Pluralb. 414).

Der Stamm 7ta- enthielt also urspriinglich kurzes a. Die 
etarke Form red- ist erst per analogiam (nach ψά : φα, βα: βά u. a.) 
zu 7tC- neu gebildet.

6. aeol. ο π τ ζ α τ α  „Augen“.
234 . Das aolische οππα-τα  „Augen“ Sappho 2 n  verhalt 

sich zu ssk. alcbi- „Auge“ (Genet, akhyds) genau ebenso wie das
*) Diese in Ftck's vergl. Worterbuch angeeetzte Gestalt dee indogerm, 

Anlautee behalte ich nur aus praktischen Grunden bei j dass ssk. Aid s* gr. 
κτη wirklich aus qj- hervorgegangen ist, soil damit nicht gesagt sein.
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im vorigen § besprochene -jrrrcr-, ττά- „besitzen“ zu ssk. ksa- in 
Jcsadra: das aolische ττπ  ist aus -qj- vor dunk lem  Vokale ent- 
standen, wahrend vor hellem Vokale -qj· (wie in /.τη- =  ssk. ksa) 
durch -z r- vertreten wird: οσσε „die Augena aus *οκτ/-ε, Dual 
zu oqji ,,Augeu =  ssk. akki.

7. thess. δ α ν χ ν α  — att. δάφι^η.

235 . Das thessalische όαιγνα „Lorbeer“ in άρχιδανχναφορείσας . 

12^, ^/crt^ra/[or] 624/35 ist bereits in § 157, S. 429 besprochen. 
Ob der Stamm daghvddtigh-,  da ugh c- oder noch anders gelautet 
hat, lasst sich vorlaufig nicht entscheiden.

8. thess. τ τά χχ ι, aeol. ο τ τ ι , ο π π ω ς .

2 3 6 . Die d o p p e lte n  Mutae in
Μ?#?. TtOY.V.l 1612,
αεο/. oVrt Inschr. 82ιβ 85δδ 92s 1539 Ιδβι* 158i4 160n. 

ί ί /23 155aio (s. Nachtrage) Sappho I 1 5 .1 7  36 Alkaios 45, [ο](τ)« 
τι[νά] Inschr. 927, οττινας Sappho 12, οττχω 13, οττινες Al
kaios 96 (iiberl. οιτινες),

Mit Vereinfachung Su Inschr. 8410. 1β 112,9 113„ 116*. * 119AS9 
120,o 129 A 3*.

aeol. οππως Inschr. 150e 1654, οππα  129A47.49 Theokrit 
2 8 4  29 1 3 , οπποι Inschr. 1626, οπποτα  Sappho 3 Alkaios 3 9 4 , 
07Z7t0aocr/Av Theokrit 3027

Mit Vereinfachung όπως 85*,. se. 4t 1127 l l o 4.

lasst Wackernagel KZ. X X V II 89 ff. durch Assimilation 
aus d-κ, δ-τ, δ -π  entstanden sein: *ποδ-γ.ι ( =  la t *guodquid, 
vgl. ssk. kag-r.id), *οδ-τι, *οδ-τνως. Friiher pflegte man den | 
Doppellaut aus dem einfachen g-Laute abzuleiten: ό-ττι uns *ho- 
q id, ο-ππως aus *ho-q08 u. s. w.

8. Die A s p ira ta  χ s t a t t  d e r T en u is  κ vor μ.
2 3 7 . Das Etymol. Magn. 371,19 berichtet uns s. v. Ιρ ε χ -j 

μ ό ς  y.ai ερεγμός: δο/εΐ δε ταντα παρά τοΊς Λίολενοιν εν.φερεο-\ 
&αι διά τον -χ δ ι ω χ μ ο ν  γάρ )Αγονοι διά τον -χ -  και ληχμο'ν,ι 
ώς Ιάντίμαχος· *ληχμδν ό* Ιμπάζεσ&αι άλεείνων*. Nach MeisteA 
Dial. 1 151 wird in diesen Worten die »Schreibung -χμ-* J) ohnej

J) Was Meitter mit >Scbreibung« sagen will, ist mir nicht klar. EsjJ 
handelt sich doch nach dem ausdrticklichen Zeugnisee der Grammatiker^ 
om die »Auesprache«.

I
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Berechtigung aolisch genannt. Es ist nur auffallig, dass die 
Grammatiker, wenn sie die Form ερεχμός als aolisch ausgeben 
wollten, nicht ihrer Gewohnheit gemass die homerischen Worte 
Ιωχμός, μνχμός u. s. w., sondern eine Form διωχμός zum Belege 
heranzogen, welche sonst nicht xiberliefert ist. Dazu kommt ein 
Zweites. Den tibergang von -κμ- (-χμ-) in -χμ- finden wir aus- 
schliesslich bei Homer und den von ihm abhangigen jiingeren 
Epikern und Lyrikern, z. B.

π λ ο χ μ ο ί  „Flechten“ : P 52 neben πλόκαμος, πλέκω. 
Ιωχμός  „Schlachtgetiimmel“ : Θ 89. 158 neben Ιωγ.ή, Ιώ/,α. 
μ ν χ μ ό ς  „Gestohn“ : ω 416 neben ψν/.ον, μν/Αομαι. 
α Ι χ μ η  „Lanzeu oft, neben αΐ/.λοι „Pfeil-Haken“. 
ρω χμός  „Kluft“ : Ψ 420 zu ρώγας, ρωγαλέος. 
ά μ ν χ μ ό ς  „Riss, Wundeu: Theokrit 24, 124 zu αμνσσω.
Da nun, wie das oft von mir hervorgehoben ist, die uns vor- 

liegende homerische Sprache halb aolisches halb, ionisches Ge- 
prage tragt, so ist doch wohl nichts natiirliclier, als die ange- 
fiihrten homerischen Worte aus einem Lautwandel zu erklaren, 
welcher fur das Aolische ausdriicklich l)ezeugt wird. Dass -χμ- 
nicht aus -κμ- entstanden sein kann, hat noch niemand bewiesen: 
es ist deshalb ungerechtfertigt, wenn G. Meyer Griech. Gramm.2 
§ 207, S. 210 die von κ-Stammen abgeleiteten Nomina auf 
-χ-μός zu Analogiebildungen nach Formen mit urspriinglichem 
-χμ- (von Stammen auf -χ-: βρεχμός όχμος λόχμη ί'χμα u. a.) 
stempelt. Sollte aber wirklich χ nicht aus κ entstanden sein
konnen, so bleibt noch die Moglichkeit, dass -χ-μο auf *-χ-σμο- 
(aus *-κ-ίτμο-) beruht.

Dentale.

238 . Einem attischen und gemeingriechischen Sigma 
setzen die Nord-Achaer Dentale gegenuber in

Π ο τε ίό ω ν  =  att. Ποσείδων.
These. Ποτειδοννι 2 1 4 /5  29 30 51.
Da die Eigennamen these. Ποαειδίπϊνον 6βι, aeol. Ποσειδαίω 

Inschr. 90β, [Π~\οσείδιππος 142a die hellenistische Form des 
Gottesnamens enthalten konnen (vgl. das romische Ποσείδωνος 
Inschr. 1681 2), so kommt fiir den nord-achaischen Dialekt ausser
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dem thessalischen Ποτείδονν nur noch das Π ο σ ε ίδ α ν  des Al- 
kaios 26 in Betracht. Die Formen Ποτείόονν und Ποσείδαν =  
ΠοσειδάΡων schliessen einander lautlick nicht aus. Es ist deshalb 
selir wohl moglich, dass sie bei den Nord-Achaem neben ein
ander bestanden.

ε π ε τ ο ν  =  att. επεσον.
Aeol. Der Aorist επετον wird aolisch genannt in den Anecd. 

Oxon. I  179, 3 (τον πέτιο b αόριστος παρά μεν Λίολενσιν . .  
επετον) und ist in dem Alkaios-Fragmente 60 iiberliefert. Dar- 
nach hat Fick εμπεσών Sappho 42 in εμπετων geandert επετον 
ist, wie εγενόμην, ein altes Imperfekt, επεσον dagegen der thema- 
tische σ-Aorist: Grundform *ε·πετ-σον.

Π ε τ ΰ α λ ό ς  und Φ έ τ τ α λ ο ς  =  gemeingr. Θεσσαί^ς.
Thess. und BoeoL: die Belege oben in § 225, S. 499. Das 

thessalische Πετΰαλός (aus *Πε&&αλός) und das bootische Φέττα- 
λος weisen auf eine Grundform *Φέ$&α)*ος, welche nach be- 
kanntem Gesetze entweder an erster oder an zweiter Stelle die 
Aspirata einbiisste. Eine sichere Etymologie des Namens fehlt 
bisher. Prellwitz fiihrt ihn auf ein urspriingliches *yFv$ja).og 
zuriick, doch hat das seine Bedenken.

2 3 9 . Im th e s s a l is c h e n  Dialekte haben urspriingliche 
Dentale bisweilen Umwandlungen erlitten:

1. Durch Reduplikation: ι (δδ) ίαν  54is =  att. Ιδίαν.
Die Aoler kennen nur Ιδιος z. B. Ιδίων Inechr. 112n 113e 1157 u. a.

2. Durch einen Wechsel der Artikulationsstelle :
a. ~v$· statt -ντ- in iyevov&o  I 6 1 2 , εφανγρέν& ε ιν  16a , 

ηατοΐΥ , ε ίονν&ι  17s. Gewohnlich blieb -ντ- unverandert, 
wie die zahlreichen Participia auf -vr- beweisen.

b. -στ- statt -σ&- in π ε π ε ί σ τ ε ι ν  16ιβ· Daneben ψαφι- 
ξάσ&ειν 16u , εσσεσ&ειν ιβ, εξεργασ&εισέσ&ειν η , δεδόσ- 
&ειν is, άπελεν&ερονσ&ειν und άπειλεν&ερονσ&ειν 18 oft, 
γενέσ&αι 7 *9, δεδόσ&αι 53 β 639·

Labiale.
Die aus q· und &r-Lauten entstandenen Labiale eind bereits oben 

bei den Gutturalen besprochen.

240. Die gemeingriechischen Labiale sind bei den 
Nord-Achaern unverandert geblieben.
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Nur in den Lautgruppen π τ, φ& wurde der (entweder ur- 
spriingliche oder aus q lev, gh ghv hervorgegangene) Labial von 
den T h e ssa le rn  dem folgenden Dentalen assimiliert. Anfanglich 
scheint das nur im Inlaute, spater aber aucb im Anlaute ge- 
schehen zu sein: ά ρ χ ι , τ τ ο λ ι α ρ χ έ ν τ ο ς  112 , oi τ τ ο λ ί α ρ γ , ο ι  
H i  von ττδλις =  πτδλις, — Λ ε τ τ ί ν α ι ο ς  1679·79, (Λ ε ) τ τ ι ~  
φ ί α ς  4c (s. Nachtrage) von λεπτός, — Τ ο λ ε μ α ί ο ς  aus *Ττολε- 
μαίος =  Πτολεμαίος 23ab, — ' Λ τ& ό ν ε ι τ ο ς  Ιββο.89, 'Λ τ$ο- 
νείτεια 22 26s neben Φθονεί(το)ι 18 ιβ, Φθονείτεια 1815 .

241 . Der Wandel eines urgriechischen #  in ψ ist dem 
thessalischen Dialekte fremd: in thess. φηρ =» att. &ήρ liegt 
gutturaler Anlaut (glw-) zu Grunde. Den Namen (L·ζ π -α ίφ α ς  
56 stellen wir besser zu αίφ-νίδιος („der Rosses-schnelle“), als zu 
αίθω „glanzen“. Die dodonaisehe Orakelfrage des Eubandros 
(Samml. 1582) mit φεών =  ΰεών, φνοντες =  ΰνοντες ist nicht, 
wie Meister Dial. I I  228 zu glauben scheint, im thessalischen, 
sondem in einem nord-dorischen Dialekte abgefasst.

Allgemeines iiber die Aspiratae & χ cp-

242. Das in spaterer Zeit allgemein verbreitete A sp ira te n -  
gese tz , nach welchem zwei Aspiratae nicht auf einander folgen 
diirfen, scheint den Nord-Achaern noch fremd gewesen zu sein:

1. Thess. Φερσεφδ[νας~] 7 3 3  =  att. Περσεφόνη.
2. Die iiber den Pindus hereinbrechenden Thessali werden♦♦

von den thessalischen Aolern Πετθαλοί (=» *Πε&$αλοί), von den 
Bootern Φετταλοί genannt. Da nun keiner dieser beiden Namen 
lautlich aus dem anderen hervorgegangen sein kann, so folgt 
daraus, dass zu der Zeit, als die Booter vereint mit den thessa
lischen Aolern in dem sudlichen Thessalien wohnten, die Grund- 
form *Φε&&αλοί  noch unveriindert bestand.

3. Aeol. εκά##?£κε teils verstiimmelt, teils vollstlindig in 
den vorion. Inschr. 164 aus Naukratis.

In spaterer Zeit ist die erste der beiden Aspiratae in die 
T enu is  iibergegangen, vgl. z. B.

Thess. τεθεί 7s*, Πετθαλός (die Belege auf 8.499), *Λτθό- 
νειτος (aus *'Λ$$όνενζος =  'Λφθόνψος) 16oo.89, *Λε&ονεΙτεια 
22 26 ο, Βατ-θέκας 6575.
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Aeol. άνατίΟτι Inschr. 8654 1603 6 , ανατε&έωισι 162 β, βνα- 
τ iSh-fV 165j4, ovitdrp  1738. 34, οντε[&η]χ.οΐ’τες 1018/9, τοίχο ις 94s, 
παγίων 9 4 4 , πόχε[ας~] 91 1 , Βα/.χωνείω 110, Βάκχιος I l l s ,  
Ψάπtf a Sappho 120, Ψάπφοι 59, Σάπφοι Alkaios 55 u. a. m.

2 4 3 . Eine gemeingriechische Aspirata ist bei den Thessa- 
lem und Aolern stets unverandert geblieben.

Wenn der Steinmetze der romischen Inschrift 173 % ο ρά
γ ι ά ς  10 statt χοραγίας, v πα ρ / .ο ίσ α ς  a  statt ίπαρχοίσας schreibt, 
so ist aus diesen Fehlem fur den aolischen Dialekt ebensowenig 
zu folgern, wie aus der auf S. 229 widerlegten Lehre der Gram- 
matiker, dass die Aoler α μ π ί  statt αμψί gesagt hatten.

In όέ/ . ε ια ι  Sappho I 22 ist die Tenuis urspriinglich.
Die Namen these. Βερέν.ν.ας I671.90, <*eol. Βερενίν.α  112a 

gehoren dem macedonischen Dialekte an, welcher die urspriing- 
hche Media aspirata (φερε- —  ssk. bliarar) in die Media ver- 
wandelte.

Uber these. -v&- statt -ντ-, und -στ- statt -οϋ- s. oben § 239, S. 0O6 .

Doppel-Konsonanten.

S

244. Der Doppel-Konsonant |  blieb im Nord-Achaisclien 
im allgemeinen unverandert. Beispiele:

a. Im Anlaut.
ξ έν νο ς , ξένος: Aeol. und Thess., Belege auf S. 480 no. 2. 
ξ ίφεος  Alkaios 33*. — ξυλον Inschr. 94$ Sappho 167.

b. Im Inlaut 
άξιος:  Thess. αξίος 16is.

Aeol. αξίιος Inschr. 8530.40 1 1 2 i*. *4 1157 160ΐδ, 
αξίωσην 89is, άξιάσει 130s 16033, σξιος Alkaios 21 u. a. m. 

- ξ α -  im Aoriste der auf Gutturale auslautenden Stamme.
Thess. ψαφιξαμένας 16$. 39, ψαφιξάσ&ειν 1614 .
Aeol. εόοξε Inschr. 1 1 2 4  147i3 156i 158i 159i, 

προσταξαίσας 84ι, προσέταξε 119Dh , τμαξε Balbilla 175$, 
νπα-σόενξαισα Sappho I 9, εξεόιόαξε 71, μείξάντες Alkaios 
31, δέξαι 56 u. v. a. m.
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c. Im Auslaut.
εξ  „sechs“ : Aeol. Inschr. 82 19 153s, χ ν λ ι ξ  Alkaios 41s.
Εάναξ  Alkaios 1. άναξ 90.

245 . Die Proposition έξ
blieb vor vokalischem  Anlaute stets unverandert:

TJiess. εξ άρχάς 6δι, £Ε]ξαί&α 10ΐ4, εξεργασ&εισέσ&ειν 16ΐ7.
Aeol. εξέλ&ψ Inschr. 82 χ9, εξετόσταις 84 9ι, έξεχίόϊσε 

119Α7/8 Β 2 , εξεστω 129 Α48, εξω 9 4 7 , εξω$ε 134β, εξαγώγαν 
156 5 158g 159 5 ιι. a. m., εξίχοντο Sappho Ι 13 , εξ οράνω 64. 
όίόαξε 71, εξεπονασαν 9 8 3 , εξ αίγιόχω Alkaios 85 u. s. w.

Vor k o n so n an tisch em  Anlaute ging εξ bei den Thessalern 
und Bootern, wie bei den Slid-Achaem, in i g, bei den Aolern 
dagegen in ex iiber:

Thess. t ς-χιχρεμεν 14- ες τάν 6ir>, ες τουν 63 is, ες-γδνοις 
16ιο 54χβ, ες-δομεν Ι620/21, ες-ΰέμεν Ι642, *Ες-πρέπεια 43.

Boeot. ες τ[ώ]ν Samml. 813s, εσ-γόνως 380g 492s/a 733β/7 
734$μ 812δ 935s 9364 u. s. w., [ε]ς·χομίττ[ειτή] 488ir>i u. a. m.

Aeol. ex  vor Konsonanten Inschr. 8399 8 5 9 . 37.49  112n 
1138 1157 119 As B 9 129 A 47 u. ofter, εχγονοι sehr haufiginschrift- 
lich belegt z. B. 112ie. 20/21 114i2 119A 25/2G C6 D 7/8 129B98 
u. s. w., εχλελάχϊοντο Sappho 93, εχτετέλεσται 99, ex περάτων 
Alkaios 33 1 , ex δ* οράνω 34 1 , ex πετάλων 39 3 , ix  δέ 52, ex <J’ 
ελετο 68, ex πάτερων 71, ex δένος 76, ex μ ελασας 95 u. a. m.

Daraus folgt, dass zu der Zeit, als die Thessaler, Booter und 
Aoler noch einen Stamm bildeten, die vo ile  Form  εξ  auch vor 
konsonantischem Anlaute gesprochen wurde (vgl. oben § 191,
S. 468). Die thessalisch-bootische und arkadisch-kyprische Form 
eg legt ein beredtes Zeugnis dafiir auf, dass auch nach der 
Stammestrennung in den einzelnen Dialekten die dreifache Kon- 
sonanz (££ τάς, ίξτρέπω) noch bestehen blieb und erst allmahlich 
den gutturalen Laut (wahrscheinlich durch die Mittelstufen chs: 
hs} vgl. in Naxos εΊισοχος, Nuhelov aus *εχοοχος) *ΝαχοΙον =  έξο
χος, Ναξίον Bechtel Jon. Inschr. no. 23) einbiisste: ware sie nach 
gemeingriechischem Lautgesetze durch die A u ss to ssu n g  eines 
der drei Konsonanten erleichtert, so hiitte aus εξ τάς im Thessa- 
lischen und Bootischen gerade so wie im Aolischen ex τάς werden 
miissen, vgl. hoof. δεδόχΟη =  aeol. δεδοχΰαι aus *δεδόχσΰαι.

a. Ιτη B o o t i s c h e n  vorlor έξ auch vor Vokalen den Guttural und
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wurde zu log  (aus echs: ehs) , z. B. έσς-εΐμεν Sam m l. 4 2 5 81/M 500 4 5 0 1 4 
N  7 4 7 c - ,  Ιος-αρχάοαττη 7 1 7 t , Ιος-εγράφε[ί\ 735, Ισς-εγραφεν 7 3 6 a, Ισ£ 
f lw y  N  571 a 4 u. a. m.

_ ··
246 . Die im Compend. I l l  § 9 stehende Lehre, die A oler

hatten κσ s t a t t  ξ gesprochen z. B. in ν.σένος, ιερα/.σ, ist in der 
uns vorliegenden Fassung korrupt und ausserdem, wie das bereits 
Meitfer Dial. I  126 ausgefuhrt hat, sachlich falscb. Die Kor- 
ruptel besteht darin, dass κσ als die aolische Aussprache be- 
zeichnet \sird, wahrend die Grammatiker selbst σκ meinten: ein 
Rest des Richtigen hat sich in dem σν.ένος der Quelle A er- 
halten. Dass die Aoler σκ statt ξ sprachen, folgerten die Gram- 
matiker aus dem Nomen σ /Λφος  ( =  ξίφος), welches in dem 
Rufe stand, aolisch zu sein, vgl. Theodosius bei Bekker Anecd. 
Graeca 815, 3; Anecd. Oxon. IV  326, 9; Gregor Corin. 598. 
Ob es wirklich aolisch war, lasst sich bezweifeln: bei Alkaios332 
steht ξίφεος, bei Epicharm σν.ιφίας, σχιφνδρια. Jedenfalls darf 
aber aus a/Jff og nicht eine allgemeine Aussprache des ξ als σκ 

. erschlossen werden: a/Jvog ist nur ein frei erfundenes Beispiel.

2 4 7 . Das iiberlieferte ξνν  in ξννβοΐγ.ψ Sappho 75 wird 
durch das Metrum nicht geschiitzt und ist deshalb in a vv -  zu 
andern, da diese Fonn der Proposition nicht nur ausnahmslos 
und sehr haufig in thessalischen und aolischen Inschriften, sondern 
auch bei den Lyrikem in metrisch festen Stellungen vorkommt: 
σύμμαχος Sappho lse, αννμεμίγμενον 5s, τούτο σννοιδα (fest) 15, 
άνψοιο ουνέρραισα (fest) 7 8 2 , άσννέτημι Alkaios 18 1 , συμποσίας 
46, σνναγε (fest) 66.

Ζ

Wie wurde das gemeingriechische ζ  von den Aolern und 
Thessalem ausgesprochen ?

248 . Nach dem Zeugnisse der alten Grammatiker hatte 
anlautendes und inlautendes ζ im a o lisc h e n  Dialekte den Laut- 
wert σδ ( =  zd), vgl. Compend. Π Ι  § 5. Als Beispiele fuhren 
sie an:

Σδενς  — Ζευς Compend. I l l  § 5.
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σό νγό ν  =* ζυγόν Compend. ΙΠ  § δ. σδνγός Anecd. Οχ. 
IV  326, 9; 332, 19; Anecd. Gr. ed. Bekker 81δ, 32; Gregor 
Cor. δ98.

β ρ ί σ δ α  =* Ρρίσδα, ρίζα Etym. Magn. 214, 32.
Υ.ωμασδω =  ν.ωμάζω Drako Strat. 161,3; Anecd. Gr. ed. 

Bachmann I I  367, 9; Excerpta Par. bei Gregor Cor. 678, 9. 
μ α σ δ ό ς  =  μαζός Eustath. 7δ3, 64
μ ε λ ί σ δ ε ι ν  =  μελίζειν Comp. I l l  § δ, Schol. zu Theo- 

krit I 2 (Ahrens Bucol. I I  33, 13).
σνρ ίσδες  =  σνρίζες Schol. zu Theokrit I 3 (ebenda, Z.30). 
In den Texten der L y r ik e r  ist mehrfach σδ statt ζ iiber- 

liefert:
ίπ α -σ δ ε ν ξ α ισ α  Sappho I 9 in VL (s. Nachtrage). 
οσδων , νσδων (=  οζων) Sappho 4 ι, οσδω Sappho 93. 
φ ροντ ίσδην  Sappho 41, — ίβΐΥ.άσδω  Sappho 104. 
π α ρ-ίσδω ν  Alkaios δ2, — άχνάσδημι  Alkaios 81. 
Haufiger freilich wird ζ gesclmeben: Ιζάνει Sappho 2s, επι-  

π)Αζοντα 17, μείζων 91, Ζεψνρωι Alkaios 13Β, Ζευς 34 77, ζοφο- 
δορπίδαν 37 Β, ετζτάζον 27, άζει 39 β, Υ,ωμαζοντα δ6 . Doch 
darf hieraus nicht etwa der Schluss gezogen werden, dass in 
diesen Fallen ein urspriingliches ζ bewahrt sei. Die Grammatiker 
fiihrten in ihren Exemplaren der Lyriker zweifellos die Schreibung 
σδ durch — ob mit Recht oder Unrecht, soli im Folgenden 
untersucht werden — : wenn in unseren Handschriften ζ steht, so 
ist das, wie so manche Fonn der κοινή, erst durch unkundige 
oder nachlassige Schreiber hineingekommen.

Die In s c h r if te n  stehen zurLehre der Grammatiker scliein- 
bar in vollkommenem Gegensatze: zwar schreibt die gelehrte Bal- 
billa a σπόσδ[έ]ο  == att. άστζάζον 17δ7 , χ& ίσδον  =  γβίζον 176s, 
und der nicht minder gelehrte Grammatiker, welcher zur Zeit des 
Augustus die kiinstlich-aolische Fonn des Ehrendekretes 173 redi- 
gierte, kam sich gewiss recht stolz vor, als er die Form π ρ ο σ ο -  
νυμα σ δεσ & α ι  ηβ vom Stapel Hess (neben δογματίζοντος b, αρ- 
μόζοισαν ib/ig, νομίζων 1 7/ιβ, άσμενιζο/σα so, Ζήνωνος 5 7 ). Allen 
Inschriften aber, welche im lebenden Dialekte abgefasst sind, ist 
σδ an Stelle eines ζ vollig fremd:

Im Anlaute eines Stammes: ζαμιώσ&ω 82h /ib, ά-ζόμιοςιβ, 
Οίσε-ζεία 90s, Ζψωνος 160η. 24, Ζώης 904 110, Ζωιττα 108, 
Ζωΐλω 127s 157 ιβ, ζώιοσι 112ιβ, α7ΐ-ε-ζώσ\Ηο 93ι·

Im Inlaute eines Wortes: [ίπιλά]ζέσ$ω 834, άρμοζόντως
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85*6/27, Ιμφ α ιίζψ  5 5 , ίλαΐζετ[ο] 119 Α*, δινΑζοντι Α 27 , diza- 
ζοντεβ(Η C β/9> όι/.άζονεας C n , τραπέζαις 123, εδί/χιΖε ΙβΟι*.

Geniigt nun dieses Zeugnis der Inschriften, um die Lehre 
der Grammatiker von der aolischen Aussprache des ζ zu wider- 
legen? Ich glaube nicht. Zwar wird man darauf hinweisen, 
dass die aolischen Inschriften deni Principe der phonetischen 
Schreibung huldigten (vgl. S. 255 oben), und dass deshalb, wenn 
ζ als ad gesprochen ware, ad auch geschrieben sein wiirde. Kann 
denn aber nicht ζ, selbst wenn es den Grammatikern annahemd 
als ad klang, von einem ad in ειαδ/δωμι u. ahnl. so verschieden 
gewesen sein, dass die Steinnietzen mit gutem Grunde es vor- 
zogen, an dem einmal eingeblirgerten Buchstaben Z  festzulialten ? 
Freilich diirfen wir uns nicht dazu verleiten lassen, dem ad der 
Grammatiker einen von dem gemeingriechischen ad (in eladidtoui) 
gar zu weit abliegenden Lautwert zu geben, wie das ζ. B. Meister 
Dial. I  130 thut: es ware doch hochst seltsam, wenn die Gram
matiker den »einfach tonenden Zischlaut (2 )« durch 2 J ,  dagegen 
die »Lautgruppe ζ (idz)« ζ. B. in ζά »  d/a durch Z, d. h. den 
e i n f a c h e n  Laut durch zwei und den D o p p e l l a u t  durch e inen  
Konsonanten wiedergegeben liatten. Das Streben der Gram
matiker, denjenigen, welche den aolischen Dialekt nicht kannten, 
die Aussprache des Zeta zu veranschaulichen, wiirde von vom- 
lierein vollig vergeblich gewesen sein, \venn sie ihr umschreibendes 
ad ganz anders als ζ. B. in εΐαδίδωμι hiitten gesprochen wissen 
wollen. Aber damit ist nocli nicht gesagt, dass beide Laute ein- 
ander vollig gleich waren, und dass ein phonetisches Alphabet 
das ζ durch ad hatte umschreiben miissen.

Das ζ der Inschriften kann also nicht gegen eine aolische 
Aussprache ad ins Feld gefuhrt werden. Dagegen ist der Wandel 
von ζ =  dz in ad zd , also eine »Metathesis« der beiden 
Laute aus inneren Griinden wenig wahrscheinlich: denn einmal 
ftihrt der natiirliche Entwicklungsgang von ζ =  dz nicht zu ad, 
sondem zu einfachem tonenden a =  z (Meister Dial. I  130), 
und zweitens ist nocli in der Sonderentwicklung des Aolischen 
ein urgriechisches δι durch die Mittelstufe δχ in ζ (dz) iiber- 
gegangen. Diesen beiden Einwanden lasst sicli durch die Annahme 
begegnen, dass urgriechisches ζ ( «  dz) bei den Aolern nicht 
direkt durch »Metathesis* in ad, sondem zunachst schon in 
altester Zeit in tonendes a =  z  uberging und dass sich hinter 
diesem z  ebenfalls bereits sehr friih die dentale tonende Spirans
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d  entwickelte, welche dann weiter in die Media d iiberging. W ar 
die Entwicklung dz \ z \ zd  bereits abgeschlossen, als sieh auf 
aoliscliem Boden der Wandel von urgrieehischem δι in d%\ 
dz =  ζ vollzog, so ist es erklarlich, weshalb das letztere ζ un- 
verandert blieb.

Diese Hypothese, welche die aolisclie Aussprache des ζ als
z d : zd nicht nur schiitzt, sondern sie noch dazu in alte, vielleieht
nord-acli*aische Zeit zuriickverlegt, glaube ieh durch den Nach-
weis stiitzen zu konnen, dass auch im Schwesterdialekte des ♦ · _
Aolischen, im Thessalischen, das ζ anmihernd den Lautwert eines 
σό besass. Der thessalische Name Θεόδοτος I 6 5 2 .6 7  tritt noch 
in zwei anderen Gestalten auf: als Θ ε ό ζο το ς  in Θεοζότειος I 6 7 1 , 
Θιοζότοι 72aio, Θιοζό[τειος] 72ao, und als Θεόρδοτος  in 
Θεορδότεως 65 9 8 , Θιορδότ(ει)ος 6 2 9 . Die letztere Form wiirden 
wir, auch wenn der bootische Name Θειόσδοτος Samml. 567 zufallig 
nicht iiberliefert ware, mit Sieherheit auf Θ ε ό σ - δ ο τ ο ς  zuriick- 
fuhren, das entweder eine Analogiebildung nach Λιόσ-δοτος ,,νοη 
Gott gegeben“ oder aus #εό-δοτος und ϋέσ~δοτος zusammen- 
geschmolzen ist. Von Θεόσ-δοτος ist, wie Fuhrer de dial. Boeot. 
15 erkannt hat, die Form Θεόζοτος nur graphisch versehieden: 
die u rsp r i ing l i che  Lautgruppe ad wurde liier in der S c h r i f t  
durch ζ wiedergegeben. Das war aber nur moglich, wenn der 
durch ζ bezeichnete urgriechische Laut dz in thess. Ι4ζ[αρ]ωι 1 3 2 /» 
bei den Thessalern durch die Mittelstufe z in zd, zd iiber- 
gegangen war.

Dieser inschriftlich bezeugte thessalische Lautwandel beseitigt 
die auf Theorieen beruhenden Zweifel, ob ζ =  dz iiberhaupt in 
αδ =  zd ubergehen konnte.  Wer die oben angesetzte Ent- 
wicklungsreihe dz : z : z d : zd nicht billigt, mag eine andore auf- 
stellen: aber der Ausgangspunkt der Reihe, niimlicli ζ =  dzy und 
der Endpunkt σό «= zd werden dadurch nicht verriickt

Wenn Thessaler und Aoler schon in friilier Zeit das ur
griechische ζ als σό sprachen, so liegt natiirlich die Frage nahe, 
ob dieser Lautwandel nicht nord-achaisch war. Dabei fallt es 
schwer ins Gewicht, dass auch in den bootischen Inschriften, ent- 
gegen dem dorischen Charakter des Dialektes, σό durch ζ aus- 
gediiickt wird: Λιόζοτος Samml. 55620, Λιοζότι[ος] 700ο, Θεο- 

i ζότιος 708r,, Θεόζοτος 914IIIi6, Θεόαζοτος 1043, Θιοζότα 714β 
K 982 u. a. Doch ist es besser, allzu weit tragende Schlusse zu 
'i·. vermeiden.

Ho f f ma n n ,  dlo gjiochischon Dinlokto. II. 38
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Aolisches ζ (dz) aus urgriechischem St.

2 4 9 . Ein t o n lo s e s  kurz es  i verband rich als /  mit einem 
Yorbergehenden d zu ζ in

La =  gemeingr. διά.
I n s c h r i f t l i c h e  Belege: aus guter Zeit Ζ-αι&ώνειος 111* 

=» J i -αιΰώνειος, aus roraischer Zeit ζά I 6 8 3 , ζακόρων 2 ili2 -
Bei den L yr ike rn :  ζα δ' ίλεξάμαν Sappho 87, ζόβατον 158, 

ζάδηλον Alkaios 18 7, ζα τον σαν Ιδέαν Theokrit 29β.
Von den G r a m m a t i k e r n  wird ζά mehrfach aolisch genannt, 

ζ. Β. ζαβάλ)^ιν, ζά ννν,τός Compend. H I  § 3, ζά Etym. Magn. 
407, 7; 407, 19; 407, 30; Etym. Gud. 228, 34. Eine grosse 
Zahl der im Hesych stehenden Glossen mit ζα- ist den Aolem 
zuzuweisen, vgl. S. 237 ff.

Wenn dieses Material auch zu gering ist, um ein endgultiges 
Urteil zu gestatten, so mochte ich doch auf die Tatsache hin- 
weisen, dass in alien sicheren Fallen ζα- stets das e r s t e  Gl ied 
e i n e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  bildet: Ζ-αι'&ων, ζα?*έξασ&αι, ζά- 
βατον, ζάδη?Λν. Dagegen lautet die selbstandige Proposition διό 
in διά μέσσο) Sappho 1 ι2, Λ* Sappho 4i 902 Alkaios 28 Bal- 
billa 1748.

Die stehende Form der Inschriften ist d t a ,  auch in der Zu
sammensetzung ζ. Β. διαλνσις 83s.*o. ae. s i .4i, διαλν&ίσονται 27, 
όιαρττάααις 119Αι*, διαγράφα 119Ass B17 Dio.is. 93. 95. 32/33, 
διέβα)Μ  A is, λάλ[λα£ε] 129As/4 u. a. m. Ob sie, ebenso wie 
dva statt δν-, από statt άπν, erst in hellenistischer Zeit fur ein 
alteres ζα- eintrat, oder ob das selbstandige διά schon friiher die 
in Compositis gestattete Form ζα- verdrangte, bleibt vorlaufig un- 
entschieden.

i

Betontes Si· blieb naturlich anch in der Zusammensetziing bei den 
Lyrikern unverandert: Sioitxqov Alkaios 53.

κάρζα  aus *·/όρδχά =  gemeingr. καρδιά:
τ ψ  καρόίαν κάρζαν qaatv (Λΐο)*εΊς) Etym. Μ. 407, 22. Vgl. 

das kyprische κόρζα, Bd. I  S. 120 und § 153, S. 228. Wenn 
der Accent auf dem 1  ruhte, blieb -δί- unverandert: ‘καρδιάν 
Sappho 2β, καρδιάς Theokrit 294, κραδίας 3 0 9 .

Ζ ό ν ν ν σ ο ς  aus Λιόννυοος
steht nur in der spat-romischen Inschrift 167 As Ba: Ζοννίσω. 
Die Inschriften aus guter Zeit bieten Jtovvao-, Belege in § 132,
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S. 404. Dass die Lyriker Ζόνννσος sprachen, ist nicht ausge- 
schlossen.

Die Glosse πέοοον * πεδίον Αίολεΐς ist verdorben, s. S. 244.

A n m e r k n n g .  Zur Bezeichnung eines tonenden σ (z) dient ζ in 
aeol. Ζ μ α ρ α γ ή ω  Insehr. 17341.

Ψ

250. Ein gemeingriechisches ψ blieb bei den Nord- 
Achaem im allgemeinen unverandert. Beispiele:

1 . Im Anlau te .
χΰάφ- „beschliessen“, ψαφίζω, ψαφος, ψάφιομα u. s. w.

Thess. und Aeol.: Belege auf S. 280—281. 
ψ εν δ - :  aeol. χατεψενδετο Insehr. 119Ai4/i5.

2. Im In l a u t e .
γράψαι ,  Aorist: Thess. und Aeol,, Belege auf S. 411 (γράφω). 

Nur im Aolischen belegt:
vifjog Insehr. 9 4 4 , - κ α ψίων  133, Λ ν μ φ ά κ α ν ο ς  160β. 

1 6 * 1 8 . 8 2 *

ο ψ ι γ ό ν ο ι ς  Balbilla 174is, — alipa  Sappho l is.  
μαιρνλόχαν  Sappho 27, — δ ί ψ α ι σ ι  Alkaios 39s.
- ψ - imFutur und Aorist: (ά)[νέσ]ααψ8 Insehr. 119A 4/5, 

άπέπεμψε μ , μεταπέμψασ&αί I6O7, κάπιλείψω  Sappho 8, τζροχό- 
ψομεν Alkaios 352.

Umwandlungen des ψ.

251 . In  dem t h e s s a l i s c h e n  Kosenamen Ι ά μ ε ί σ σ α ς  
65 i4o ist σσ wahrscheinlich aus ψ  entstanden, indem der Labial 
dem σ assimiliert wurde (vgl. ^τ&όνειτος aus 'Λφΰόνειτος u. a. m.).

252 . Wahrend die Sappho sich selbst Ψ ά π φ ω  nennt: 
Ψάπχff l»o, Ψ&πφοι 59, redet Alkaios 55 sie mit Σ ά π φ ο ι  an.

83*
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Verdoppelung τοη K onsonanten.

1. In K o s en a m en .

2 5 3 . Der zweite Radikal eines Kosenamens wird in alien 
griechischen Dialekten verdoppelt, besonders wenn es ein Nasal, 
eine Liquida oder o ist;

Belege fur thess.-aeol vvy μ μ statt v, μ in § 200, S. 477.
Belege fur thess.-aeol. λ λ statt λ in § 211, S. 488.
Belege fur these, qq statt ρ in § 215, S. 492.
Belege fur these, σσ  statt σ in § 193, S. 474.

Die Verdoppelung einer M u t a  ist seltener:
Thess. 'ΐαυσι-ΜΜίοις 6 5 , Βερε-/:/.ας I 6 7 1 .9 0  (Kosefonn zu 

Βερε-γ^άτης), Θνττα 18h  (neben Θντa 18η), Χάββειος 6 6 3 0 . 5 1 .
Aeol. Βιττώνεος Insclir. 90 9 (Patronym, zu Βίττων), Ζωΐττα 

108, Φιλίν/κα 145di, Ψάπψω: Σάτνφω Sappho Ι 20 59 Alkaios55.

2. Banter einem durch den V e r s - i c t u s  getroffenen Vokale.
2 5 4 . Die lesbischen L y r i k e r  verecharften hinter einem in 

der Vers-Arsis stehenden kurzen Vokale
v zu vv, μ zu μμ: Belege in § 206, S. 485.
λ zu λ λ: Beleg in § 212, S. 488.
/  zu FF, das weiter in vF: v iiberging: s. §163, S. 435ff.

3. Z w e i f e l h a f t e  Falle.

2 5 5 . Die pronominalen Stamme thess. πογ,γ.ι-, aeol. ο τ τ ι · :  
o7t7zo— (Belege in § 236, S. 504), welche man friiher mfqo-q'i, 
ho-q'i, ho-qo zuriickzufuhren pflegte, lasst Wackernagel KZ. 
X X V II 89 ff. durch Assimilation aus *ποδ-/Λ-, *όό-τι-, *όό-πο- 
entstehen.

In  aeol. ο π π α τ α  entspricht das π π  nicht einem ursprUng- 
lichen einfachen ^-Laute, sondem der indischen Lautgruppe ks: 
oitTca- «=» ssk. ah hi- aus *oqj\i, ygl. § 234, S. 503.

Balbilla’s frei erfundenes γ ρ ό π π α τ α  174π  statt γράμματα 
beweist, dass sie att. ομμα (aus *οπ-μα oq-m\i) und aeol. onna  
(aus *onja oqjjt) fur identisch hielt. Ebenso glaubte sie mit 
otτ(α) 174e die aolische Form fur att. οτε getroffen zu haben, 
weil ja  doch dem attischen οτι aolisches οττι entsprach.

Das aolische α λ ι π π α  „Salbef‘ Glosse gehort wahrscheinlicli
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zu λιπαρός: der Ursprung des π π  ist noch zu ermitteln ^αλιπΡα  
Joh. Schmidt Pluralb. 409).

256. In den thessalischen Worten 1(δδ)ίαν  54i3 und 
π ό λ λ ι ο ς  63is entstand der Doppelkonsonant vielleicht dadurch, 
dass in gewissen Formen t als ί  dem δ und λ assimiliert wurde:

πόλις, πόλιν, aber Genetiv πόλιος: πόλχος: π  άλλος,  
ιδίας, ιδίαι u. s. w., aber Nominativ ίδια: ΐδχα: ϊδδα.

Durch Verschmelzung aus ιδία und ϊδδα ging der neue 
Stamm ιδδία hervor, und den Genetiv πόλλος statteten die iibri- 
gen Casus aufs neue mit i aus: πόλλ-ι-ος.

Yereinfachung von Doppelkonsonanten.
tjber die Yereinfachung eines urspriinglichen σσ ist in § 192, S. 469 ff,, 

einee w  μμ in § 202, S. 479 ft’. , eines XX in § 207, S. 485 ff. und § 210, 
S. 488, eines ρρ in § 213, S. 489 if. gehandelt worden.

257. Im ao l i scken  Dialekte wird der Endkonsonant einer 
Proposition, -vvenn er mit dem Anfangskonsonantcn des folgenden 
Wortes gleich lautet, bisweilen unterdriickt:

ί κ λ η σ ί α  aus ε*-ν.ληοία Inschr. 119Age D 9 129Bas/23 
1611 .6. Daneben εκκλησία Inschr. 1603 1 /32.

ε ίστάλί .αν  aus εις στάλλαν Inschr. 84ai, τοιστρατάγοις 160a8.
Υ,ατάν aus ν.ατ τάν Inschr. 13810 .

258. Auffallig ist die Verschiebung der Gemination in den 
t h e s s a l i s c h e n  Worten:

Μ  ιν .νλλειος  65ΐδβ neben Μ^κκόλος 6512 5, ΜΐΥ,κύλειος 126 .12 7 .
Κ ρ α ν ο ν ν ν ίο ι ς  537.
Wahrend im letzteren Falle wahrscheinlich nur eine Ver- 

schreibung vorliegt, kann Μιν.νλλος aus alterem *ΜΐΥκνλλος ent- 
standen sein.

Konsonantengruppen.

259. 1. Im Anlaute eines Stammes.

Unverandert blieben bei den Nord-Achaern:
yv- in aeol. γνόφαλλον Alkaios 340. 
dv- in aeol. δνόφος „das Dunkel44 Glosse.
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σ μ - ,  als zm - gesprochen zu denken: Aeol. 2μι&ίνα Inschr. 
83se (vgl. ark. 2μίν&ις Bd. I  200, § 104), σμίν,ρα Sappho 
34 Theokrit 303a, Ζμαραγηω Inschr. 17341.

Die thessalischen und aoliechen Inschriften kennen nur die ver- 
kurzte Form μικρός, μικός: Belege auf S. 389 unten. Das aolische 
μ ύ ρ ρ α  Sappho 163 hat kein σ eingebusst: es stellt eine getreuere 
Form des Fremdwortes (syr. mwra', aram. murrah) dar als αμνρνα, 
welches nach Prellwitz Etym. 206 aus dem echt-griechischen σμύρις 
und dem Fremdworte μνρρα gemischt ist.

σ π  λ-  in aeol. απ)Ανγνων Inschr. 93 s. 
χ # -  in aeol. γβίσδον Balbilla 1763.

7ΤΓ- zu π - ,  das im absoluten Anlaute in τ-  iiberging:

ΤολεμαΤος  23ab =  Πτο?^μαΊος.
a. Der Ubergang von π τ ·  in ττ ·  scheint sich ursprunglich nur im 

I n l a u t e  vollzogen zu haben (anch of ηολίαρχοι ist ale e in  Wort zu be- 
trachten): dafur spricht die Tatsache, dass sich die ahnliche Lautgruppe 
<p& nur im Inlaute, aber nicht im Anlaute in r# verwandelte, 8. unten.

b. W’enn der erste Vokal des aoliechen άδάνατος  in der Hebung 
des Verses steht, so ist wahrscheinlich άϋδάνατος =  a-dhvanatos zu lesen, 
b. § 25, S. 296.

- γ μ  - aus γμ, κμ, χμ: aeol. δόγμα Inschr. 84s, δογματόγραφοι 
165ιβ/,β, όογμαείζω 17 3 λ - ns/si, τετάγμένος 85s, πραγματεί- 
&ηνα( 8 9 /1 0 , ν.άρνγμα 1174, τετνγμεναις Alkaios 85 u. a. m. 

-χ μ  - aeol. αΙχμα?.ώτο(ς Inschr. 84*s, όράχμαις si u. a. m. 
- σ μ -  (nicht aus δμ oder &μ entstanden!): 

these, ψαψισμα 73 i.3s I6 9 . 9 0 . 3 9 · 4 3 · ic· 4 7 53io· 
aeol. ψόφισμα oft (Belege auf S. 281 oben), προ&εσμίας 

Inschr. 95Big, χρημάτισμον 1017 /8 , ασμενιζοίαα 173so,

Erleiclitert wurde aolisch
σ/r -  zu zr- in Π ο λ ν - π ε ρ χ ο ν τ ο ς  Inschr. 129A ss .

Assimiliert wurde thessalisch

τ τ ό λ ι ς  — ητόλις: oi ττολίαρχοι 1 1 1 , άρχι-ττολιαρχέντος 1 1 a.

260. 2. Im Inlaute eines Wortes.

Unverandert blieben bei den Nord-Achaern: 
-δ μ  aeol. 7 €ετννγ.άδμενον Sappho 56.

ενν.όσμως 1601 4, ν.εγ.όσμψαι Alkaios 151 , δεδάσμενον 6 6 , 
νόμιομα 6 6 . ;Λ

Verschrieben scheint aeol. ψά φ ιμ α  Inschr. 86, zu sein.



519

»·
ι.

rr

-σ/¥-: thess. πρεισβείας 1 6 1 2 .
aeol. πρέσβνς, πρεσβεύω, πρεσβευιας: 'Belege S. 306 

unten.
-ρσ- ,  stammhaftes: thess. und aeol., Belege § 213 no. 4, S. 491.
'9 *  thess. ΚορΡα  81.
- γ χ ν aeol. σπλάνχνων Inschr. 93s.
-σκλ-:  thess. und aeoi. Ιίσν.λαπιος} Belege auf S. 278^ 

tjber das thesealische Ά σκα λά π ι ος  vgl. § 13, S. 277.

Erleichtert wurden aolisch:
- κ σ £ -  zu - κ # - ,  - χ # - :  aeol. δέδοχΰαι, Belege auf S. 342 

(δοζ-).
- φ & μ -  zu - # μ - :  aeol. ο&μαια Glosse aus *οφ&-ματα.

Vgl. aucli die Glossen στέ&ματα, γρά&μα S. 242.
-σ&λ-  zu -σλ-:  aeol. εσλος  Alkaios 49 4, εσλα Sappho 51», 

χάσλων Adesp. 56 As. Danacli ist auch -σλ- statt des iiber- 
lieferten -aM - zu lesen in εσλων Sappho 2 8 1 , εσλοι Alkaios 
96. — μ ά σ λ η ς  =  μάσ&λης Sappho 19.

Erweitert wurden:
- ν ρ -  zu - ν ί ρ - :  thess. und aeol. c-νδρ- „M an n “.
- μ ρ -  zu - μ β ρ - :  aeol. α μ /? ρ [ό ]π 7ΐ' In sch r. 82ΐδ/ιβ, Κλεόμβρο- 

ro$ 146 a·

Ersetzt wurden aolisch
- / μ ~  durch - χ μ -  in ερεχμός, διωχμός, 8. § 237, S. 504.
- τ ρ -  durch - ί ρ -  in σαδράπας Inschr. 129A ιβ (Fremdwort: 

persisch k&atra-pdvd).

Assimiliert wurden thessalisch
-7ΓΤ- zu -TT-: Αεττίναιος I679.79, (Λε)τνιφίας 4c (s. Nach- 

trage), von λε7ετός. Auch in oi νεολίαρχοι 111 , άρχιττο- 
λιαρχέντος ist die Assimilation im Inlaute vor sich gegangen. 

-φ & -  zu - r# - :  Ιϊτ&όνειτος 16 go. 89, ΐ4τ&ονείτεια 22 26a. 
Dagegen im Anlaute: Φ&ονείτοι 18ig, Φ&ονείτεια 18i6.
Bereite in n o rd -a c h a i s c h e r  Zeit wurden die Spiranten j \  

P und σ (Λ) einer benachbarten Liquida assimiliert. Es entstanden 
vv  aus vi, να, σν: s. § 203 no. 1 3 5, S. 479 ff. 
μ μ aus μσ> σμ: s. § 202 no. 4 6 , S. 481 if.
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(

λ λ aus )·ϊ, λσ, a?. : s. § 207, no. 1—3, S. 485 ft
Q Q aus ρχ, qo, βρ: s. §. 2 1 2 , no. 1  6  7 8 , S. 489 ft

Die Assimilation von
v f  zu >’)■, v: § 202, no. 2 , S. 480, und
qF zu qq, ρ :  § 212, no. 3, S. 490

hat sich vielleicht erst im S o n d e r l e b e n  des Thessalischen und ··
Aolischen vollzogen.

Die nord-achaische Proposition κατ =  κατά.

261 . Das gemeingriechische κατά wurde von den N o rd -  
A c h a e r n  auch vor konsonantischem Anlaute zu κατ verkiirzt: 
vor τ  blieb κατ unverandert, anderen Konsonanten assimilierte 
es sich:

κατ τ - :  these, γ,ατ τον 6 π  174 18 oft 63η, κατ τά 16η. 47, 
κατ ταν 1 6 4 », κατ τάπες 536 65*, κατ τε 1 6 4 7 .

aeol. aus guterZeit κατ τον Inschr. 11223, κατ [τα]μ 
119ϋίβ, κατ τοίς 8543 119Ci4 130is 160ia.«, κατ ταίς 
8536, ΥΜττνπτεσ$ε Sappho 62, κατ ταν Alkaios 15s, κατ 
τώ 36a; aus romischer Zeit κατ τάδε Inschr. 173si. 46, κατ 
τά Inschr. 173as Samml. 3034.

Mit Vereinfachung des -ττ-: κατάν Inschr. 13810 . 
κ α #  aeol. ί-ΥΜ$-&ψ.ε Inschr. 164 oft (vorion. Alph.). 
κ α τ  thess. κατ-&έμεν 1 6 2 ΐ · 44.

aeol. κατ-$έ[μ~)εναι Inschr. 82i7, κατ(α)&ναίσκει
Sappho 62, γ,ατ&άνοιοα 6 8 , γ,άτ&ανε Alkaios 20, κατΰάνψ  
Alkaios 30 (Uberl. κατα&ανεϊν). 

net δ δ-: aeol. καδ δε Alkaios 36 s 41 9. 
κακ κ -: thess. κα(κκ)αιό[ντον] 7s5/se.

aeol. κακ κεφάλας Alkaios 41 5 . 
κ α γ  y - : aeol. καγ γόνων ? Sappho 44. 
κακ χ~: aeol. κακχέεται Sappho 2 1 3 , κα/.χέει Alkaios 3 9 4 . 
καττ π - \  thess. καπ ιεαντός l 6 ao.46. 
κα β  β -: aeol. κ.άββάλλε Alkaios 34a.
καλ λ -: aeol. καλλάφ&εντος Inschr. 119A 2 0 , καλλνοντος

129Βδβ/67, κάλλιπεν Balbilla 174 ιβ. 
καμ μ -: aeol. καμ μεν Sappho 2ο 81 (Uberl. καν),
κασ  ο-: aeol. κασ-σκεάσσαντος Inschr. 1246. Danach ist auch

I
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bei Sappho 50 fur das iiberlieferte κασπολέω besser κασ- 
σττοΜω zu lesen.

a. Die bereits unter dem Einflusse des Hellenismus stebende In- 
schrift 119 scbwankt bereits zwiscben κ α r (κατ τοίς C14, κατ (τα\μ D28) 
und dem gemeingriechischen κατά:  κατά τον D 17/18.2*, \κατ\ά τάν Β1β/17, 
κατά των D e. i7. 29. 3Μ κατά τοίς D 14, κατά τούτων 23» καταψαφίο&η(ι) Α 17 
Β20ι κατάγνω C18, καταττορενεοϋ[at] D22.

262. Die thessalischen Prapositionen π ο τ , ά π ,
ε π 9 νττ =  7ΐοτι, απν, επί,  ντζο.

1 . Vor homogenem Anlaute.

π ο τ  τ~: ποτ τός 1 6 3 - 1 1 . 2 3 /2 4 , [π]οτ τάν 54ιβ- 
α π  π ά π - π ε [ ΐ σ α ] ί  5ιο, (άπ)7εειαάτου ? 28· 
ν π  π υ π - π ρ ό  Ι 6 4 3 ·

Auch im A o l i s c h e n  ist einmal άπυ vor π  zu άπ verkurzt: άπ πα
τέρων Alkaios 104.

2. Einem h e t e r o g e n e n  Anlaute assimiliert:
π οκ  γ: 7εογ.-γραψαμένοις 6ic-
ά τ  τ ά τ  τάς 1 6 ΐ 2, άτ τάν 16.ιβ, [α]ε τ[αν] 53is.
ε τ  τ - :  έτ τοί 1 6 1 * (=  ίπ ί  τον), ετ τά 54ΐδ.

These, πόκκι 1612 entepricbt dem aolischen δττι und enthalt nicbt 
etwa die Proposition ποτ.

Die Pr&position 7ε a ρ =  παρά.

263. Ob bereits die Nord-Achaer νεαρά vor konsonantischem 
Anlaute zu νεαρ verkiirzt haben, wissen wir zur Zeit noch nicbt, 
da sich die Belege bis jetzt aufs Aoliscl ie beschrlinken:

Aeol. παρ τώ Inschr. 84a 134a, νεαρ τάς 83i 162s
165g, παρ των 129A ιβ, παρ ταίς 173δ3, παρ ταίτα  165<j, παρ- 
χωρησαντες 83c, 7εαργενύμενος 129 A 1 2 , νεαρν,άλει 130δ, 7ε(ά)ρ- 
πει{σ)αι Balbilla 176δ, 7εαρ ό* ι'εισι Sappho 16, νεαρ όέ Al
kaios 15 6-6, παρ Jlog Tkeokrit 285, παρ φίλων 26-

Die voile Form παρά  iet bei Sappho: παρά δ* ερχεται 52 altertumlicb, 
in den Inscbriften dagegen ein Zeichen dee Hellenismus: παρά τά Inschr. 
119A28, παρά τα 16029, παρά τοίς 119C7, παρά ταντα D 8e, παρά Φάίσκω 
15612, παραγενόμενοι 8528 95Ββ, παραγενόμενος 130JO 160,]. aay παρακάλην 
85μ , παρακάλεοαι 1572, παρακελενοταν 168,7/18.

These, παρ ist zufallig bis jetzt nur vor Vokalen iiber- 
liefert: I 6 1 3 . 14 . ιβ, παρεοντος 16i4. Der Name Παραπαναίον 29 
bleibt besser ausser Spiel.
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A n m e r k u n g .  Die nord-achaische Praposition *  περί ist in 
§ 112, S. 388 beeprochen: den Belegen aus den Lyrikern sind hinzuzu- 
fdgen περϋεχω Alkaio3 36t , περ μεν (uberl. πέρα μεν) 18 β, περ&έμενον (uberl. 
προΐεμενοτ) Sappho 64, πέρ&εσδ' (uberl. παο&εσϋ) Sappho 78 j.

Behandlung der Worte im Satze.

1. Assimilation eines auslautenden Konsonanten an den
folgenden Anlaut.

a. Der assimilierte Konsonant ist ein N asa l.
264· Die Praposition εν  und der Artikel τά ν , τά ν , τω ν , 

τα  ν wurden je nach deni folgenden Anlaute mit dentalem, guttu- 
ralem oder labialem Nasale gesprochen. Da der dentale Nasal 
am haufigsten auftritt (nicht nur von d r # ,  sondem auch vor 
alien Vokalen), so wird er bisweilen auch vor γ  κ χ (statt γ) und 
vor β η  φ  (statt μ) geschrieben (das gleiche fand im Inlaute 
statt, s. § 197, S. 475): aus dieser S c h re ib u n g  ist aber fur die 
A u s s p r a c h e  niclits zu folgern.

These, εγ Κιαρ[ίοι] 63*, εγ yjora 63is.
Daneben b  κιόνα 5310 54

Aeol. τογ γραμμάτια Inschr. 8 5 3 9 . 47, τάγ yjoivav 85i7 τάγ 
Υαιναν 156ιο, εγ Γραδανορεεσσι 90β, τογ χοροστόταν 121 ss, τάγ 
τυατιστοΓΑοντων 129 A si, το?/ κεν 5 1, εγ Κέβρψι 136ΐ3.π, τάγ 
γνώμαν 156ΐδ, ογ καιρόν 160ιι, τογ χρημάτισμον 3ο.

Daneben: τάν γέ)Χηοτνν 114,0 u. a.
These, ταμ μεν 16ss, ταμ μά as, τονμ Πετ&α).ονν 631, εμ 

Mmovviatg 65s, τόμ πάντα 654.
Daneben: τάν πολιτείαν 65

Aeol. }μ Μ ν τ ιλ ψ α ι  8 2 7 . β, εμ  Φω/χχι 82 9. ίο , τώ μ τεαρε- 
χώ ρησαν  83 5 , ταμ πο?.ιν 83*9 85*9 119D*e 1 2 0 ΐ3 129A n . 53, 
α μ  7ΐοίΊ] 85*ι, εμ  Μ αΚ εία  90ιβ, τόμ  βωμόν  120ιβ, τώ μ Φιλίσν.ω  
156ΐ3, τα μ  ψν)Λγ.αν 157s u. a. m.

Daneben τον πάντα 84 v ,,, b  Πελοπονάσω i9, ταν πολίω[ν] 95B17, 
τάν παΐοαν 1134 u. 8. w.

a. Auffallend ist die Aesimiiation in aeol. t ομ Λαμψακάνων Inschr. 
160|S (statt τόλ, wie ον)1άβων Inschr. 119A9 Βΰ, ονΙΧύδωσι 8544, σύλλν· 
civ 95B1S).

265 . Nicht selten wurde der auslautende Nasal eines N o
m ens  dem anlautenden Konsonanten einer P a r t i k e l  (και, μεν, 
μ ι)  assimiliert: diese ist dann als Enclitica gesprochen zu denken.
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Thess. εδουκαεμ μά 653.
Aeol. 'Λγώνιππομ μεν 119Dis, κνριομ μέν 119Da9, έπ ι-  

μέλειαγ καί Ι 6Ο9, \έπιδά]μίαγ κα/ ΐ4, Λαμχρακανωγ καί 1 6. δικά- 
σταγ καί%ι, βόλλαγ κα/30, στεφάνωγ καί 34 u. a. m.

266 . Endlick fand auck zwiscken zwei  s e l b s t a n d i g e n  
Worten Assimilation des Nasales statt, freilick meistens nur dann, 
wenn beide dem Sinne nack eng zusammen gekorten.

Aeol, άμπέλωμ μόρθί[ς] Insckr. 9022, [Τηί^έμαχομ Μεν[άν- 
ίρείοΐ'] 1364, στοίλαμ μαρμαρίναν 1651 3· Die Insekrift 160 gekt 
mit der Assimilation sekr weit: δικάσταγ κάλογi 9, εαυτογ χρνσέω ao, 
έπψέλειαμ ποιήσασ&αι 28, προξενίαμ παρά 29, δάμομ μετά 3ο·

b. Der assimilierte Konsonant ist eine Muta.
267 . Ungewoknlich ist die Assimilation der Proposition 

I k an eine folgende Media:
Aeol. ly  Μ [ντιλψ ας] 1271 , ί(γ) δε Μα&νμ[νας] s.
Die Ausspracke έγ Λαμψ(ά)κω Insckr. I 6O23/24 fallt auf, 

da die Lautgruppe -κλ- sonst keine Umwandlung erfakren kat.

Elision.

268. I 11 den Prosa-Insckriften aus g u t e r  Zeit ist die 
Elision eines kurzen Vokales nur ausnakmsweise zum Ausdnick 
gekommen.

Aeol. μ εκάΟ&ψ,ε Insckr. 164bde (vorion.), κ εξωθε 134β, 
δ' επάνω 94 4, δ> εκλησί[α] 161ο.

Die Prapositionen κ α τ  und π α ρ  liaben das a nicht durcli 
Elision verloren, da sie auck vor konsonantisckem Anlaute okne 
dasselbe auftreten, s. § 261 und 263, S. 520 f.

Ganz besonders verdient hervorgekoben zu werden, dass die 
Partikel δέ, abgeseken von den zwei eben angefukrten Stellen 
immer voll gesckrieben wird:

Thess. δέ αλλαν 16 4 6 .
Aeol. δέ εκ Insckr. 8 3 2 2 , δέ Ιρα44, δέ επ -  854υ, δε αννω

115ΐ2 173s4, δέ υπό ΙΠγ,  δέ αννον 129 A sc 17349/δο, δέ είς
136ιβ, δέ άποδεδείγμενον 157η, δέ εν Ι 6 Ο37, de άπάρχαισι 166ιο u.a.

♦ ·
Auck κε bleibt im Tkessaliscken und Aoliscken vor Vokalen 

unverandert, s. § 31, S. 314.
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269 . In der P o e s i e ,  welche den Hiatus nicht duldet, ist 
s t e t s  Elision eingetreten, auch wenn die vollen Formen bisweilen 
geschrieben sind (z. B. thess. ανδρα aya&ov 71i, ολετο ων 71s).

Ausser den von Kuhner-Blass Griech. Gramm. 3 S. 233 ff. 
zusammengestellten Yokalen, welche regelmassig der Elision unter- 
liegen, sind von den lesbischen Lyrikem elidiert:

•a  im V o k a t iv e :  Κν&έρει Sappho 62, Τάνασσ* Alkaios 9i, 
’Ερραφίωτ 90. Ob Ψάπφ* Sappho 1 so auf Ψάπφα (vgl. lesb. 
ava =  αυtog Sappho 152) oder Ψάτιφοι (vgl. ψάπφοι Sappho 
59, Εόπφοι Alkaios 55) zuriickzufiihren ist, bleibt unentschieden. 

-7 im L o k a t i v - D a t .  Sg.: βιδτατι Alkaios 13A.
- Ϊ  im L o k a t i v -D a t .  P lur .  auf -α ισ , -οια : γάλαισ* Sappho 

14, οσσοισ* 29, arcaLoio 542, Ixtoiow 89, πϊ,είστοισ Alkaios 64, 
άρμάτεσα Adesp. 51.

- a t  in den Endungen - μ ( α ή , - τ(αι ), -ντ(αι),  -μεν(αι),  
-σ&(αή: τ)Λαομ Sappho 75, δε/.ετ l 2s, ερχετ 52a, εσσετ 6 8 s, 
ε/.τετέλεατ 99, ττε)*ετ Alkaios 49, γέαντ 94, εμμεν Sappho 2* 
34, πίρϊϊεσ&  78ι, Ιά&εσ& Alkaios 157.

- οι in dem Vokative Ψα7ΐψ(οι) Sappho lao, s. oben b e i-α. 
in den Dativen σ(οι) Sappho lio  28a (?) Balbilla 176io, 

εμ(οι) ανται Sappho 15, εμ(οι) αντωι Alkaios 72.
Auch am E n d e  des Verses  war die Elision gestattet: 

/,επτον d* Sappho 2s, tiv  22, δτητατ 28, α?.λοτα ό* Alkaios 47. 
Wunderbar ist das nicht, da ja das Versende bisweilen sogar in 
die Mitte eines und desselben AVortes fiel, z. B. 6ρραΐ’ωΐχϊε\ρος 
Sappho I n ,  Ιπιρρόμίβεισι 2n/is, σίννον\ται 12, οτ\τχω 13, Λ ί - 
δι\ον 19.

Krasis.

2 7 0 . Die i n s c h r i f t l i c h e n  Belege fur die Krasis sind 
eehr sparlich:

Thess. τί4φρ[ο]δίται 6 6  (vorion.).
Aeol. ωνίαντος (*=> δ εν-) 82ia, τάγδρα 1 2 0 i9, τ&λία 119Α2ι 

129A28, καΓ (=  ta i  al) 129Ar,o, καν&ψψ  (=  ymi aV) 1536,
Y.aya&ov 160io. is, /.αλο/.άγα&ίας 173sa« Zweifelhaft ist '(Dye- 
μάχ[ειος] 178a.

Ausgiebigen Gebrauch von der Krasis macht Ba lb i l l a :  
Yjavtog 174i2, κ α η a, y-moo* u , Υ.αχτανε 175ι«, κΛντίοχος ig, κο- 
ycoi9, κα) 1 7 6 9 .

I



Bei den L y r i k e r n  ist durck Krasis entstanden: 
a aus a +  a, a 4- a, at +  a, at -j- ε: s. § 19, S. 292 oben. 
ω aus o +  o 4- a, ω -f* €, ω -j- a, co +  at, at 4- o:

Die Belege in § 93, S. 376. 
η aus ^ +  ε: κι}? =  ζη ev Sappho 6 8 3 . 
ψ  aus η + αν: δηντε Sappho I 1 5 . i 6. i 8 84 Alkaios 19i. 
ων aus at -f- ov: vxovz Sappho I 24·

S e l t e n e r e  F a l l e  der Krasis sind: 
α,^Λΐσίμίδα  Alkaios 93, ώ^Εϊρψα  Sappho 77. 
εγώ^ονδέ Sappho 85a, δρρανωΐ&ερος I n .  
τζροτερωνέμω Alkaios 191 (== προτέρω ονέμω). 
κείσεα^ονδέποτα Sappho 6 8 1 , ανται^ωρααι 73.
Υχολύει^,αίδως Alkaios 55 (oder ζωλν αΐ'δως?).

Aphaeresis.

271 . Belegt sind
bei Balbi l la:  'π υ  174δ 1771 , 5νηλασε 175i2, *λοχον i9. 
bei Sappho:  'π ιδευψ  2 1 5, *ραννα 8 8 , wahrscheinlich auch 

δη yμαν =  δη εμάν 2$.

Hiatus.

272 . Der in εν ε π ν κ α σ σ ε  Sappho 89, ανεν c ρ έ τα ς  80 
gestattete Hiatus lasst darauf schliessen, dass eu-u-epukasse, aneu- 
u-aretds gesprochen wurde, vgl. Icypr. v.evevFov.

Zugelassen ist der Hiatus ferner in ά νς  Alkaios 99.
Wenn ετι ε ϊξω  bei Sappbo 109 richtig iiberliefert ist, so liegt hier 

ein von εϊκω, Ικέοϋαι («= Seiko) verscbiedenes Verb. ΡεΙκω  vor, vgl. § 187, 
8. 465 union s. v. εϊκω.

Accent.

273 . Bereits in nord-ackaischer Zeit biissten die P ro p o s i 
t ion en den Eigen-Ton ein und sanken zu Prokliticis herab. Die 
Folge davon war, dass ihre Vokale teils geschwacht, toils ausge- 
stoseen wurden:

ανά wurde zu or (s. § 65, S. 353).
ατζδ wurde zu a n v  (s. § 124, S. 399), vielleicht unter be- 

|  stimmten Bedingungen auch zu a n  (s. § 124a und d, ferner 
\  § 262, S. 521).



περί wurde zu π ι ρ  (s. § 112, S.388 und S .522 oben Anm.). 
κατά und παρά wurden zu ν.ατ, π α ρ  (s. §261, S. 520 und 

§ 263, S. 521).

Aeolisehe Barytonesis.

2 7 4 . Psilosis und Barytonesis sind diejenigen beiden Eigen- 
tiimlichkeiten des ao l i s ch en  Dialektes, welche den Grammatikern 
besonders wichtig und charakteristisch erschienen und welche 
deshalb von ihnen oft genannt und mit zahlreichen Worten belegt 
werden.

Die Regel der Grammatiker ist am knappsten zusammen- 
gefasst in den W orten: *ot Λϊο?*εΊς . . .  πάσαν υπέρ μιαν
ci/jxtfjrr παρ ημιν οξντονον [.Ιαρννονσι χιορίς των προθέσεων 
ν.α'ι των συνδέσμων* Choeroboscus Schol. 843,6 (=  Herodian Π  
825,13). Die zahlreichen Stellen des Herodian, Apollonius Dysc., 
Priscian, Eustathius u. a., an welchen das Gleiche gelehrt wird, 
und die einzelnen Worte, welche zum Belege fur die Barytonesis 
angefuhrt sind, hat Meister Dial. I  33 ff. zusammengestellt: es 
geht aus dieser Sammlung hervor, dass eben nur die Prapositionen 
und Konjunktionen der Zuriickziehung des Accentes sich wider- 
setzten. In alien iibrigen Worten riickte der Accent so weit wie 
moglich vom Wortende hinweg: die zweisilbigen waren sammtlich 
Paroxytona _ , u. _) oder Perispomena (— u), die drei- und
mehrsilbigen Paroxytona ±  _) oder Proparoxytona (jl u). 
Als besonderes Curiosum wird im Compend. ΙΓΓ § 26 erwahnt, 
dass der Artikel mit dem folgenden Possessivpronomen zu einem 
Worte verbunden wurde und dass deshalb der Accent des Pos- 
sessivum auf den Artikel iiberging: ό σός : όσός : οσος „der 
deinigew.

Eine Aosnabme von der Barytonesis machten die pronoxninalemFormen 
iywv, Ιμώ, vgl. Compend. Ill § 27: indessen scbeinen sie nur unter einer, 
aus der verstummelten Fassung der Regel leider nicht mehr zu er- 
kennenden Bedingung den Circumflex auf der Endsilbe getragen zu haben.

Dass zur Zeit der alexandrinischen Grammatiker die Bary- 
tonesis in den Texten der Lyriker durchgefuhrt war, diirfen wir als 
sicher voraussetzen: denn, wenn uns auch die meisten Fragmente 
mit den gemeingriechischen Accenten iiberliefert sind, so hat sich 
doch gerade in den besseren und alteren Handschriften der 
zuriickgezogene Accent nicht selten erhalten, wie man aus der 
▼on mir gebotenen Adnotatio critica leicht ersehen kann. Auch
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τοη den Glossen ist die eine oder andere barytoniert; ja, bis- 
weilen gehort der zuriickgezogene Accent zu den Merkmalen, 
welche auf den aolischen Ursprung einer herrenlosen Glosse hin- 
weisen (so z. B. bei βό/.αμος *  ion. ονλοψός, ζαγοάεις — ion. 
ζαχρψΊς).

Wir haben keinen Gnind daran zu zweifeln, dass die Lelire 
der Grammatiker von der aolischen Barytonesis auf einer griind- 
lichen Beobachtung des lebenden Dialektes beruht. Doch konnen 
wir bei ihr niclit stehen bleiben: wenn die Aoler im 4. und 3. 
Jahrh. den Accent vom Wortende zuriickzogen, so folgt daraus 
noch nicht, dass das auch bereits im 8 . und 7. Jahrh. geschah. 
Wii· iniissen uns also nach Indicien umsehen, welche einen 
Schluss auf die alteste aolische und vielleicht gar auf die nord- 
achaische Betonung gestatten. Da uns die Schrift im Stiche 
lasst, so sind wir lediglich auf die durch die Lage des Accentes 
bedingte Form und Umgestaltung der Worte angewiesen.

In den §§71 und 72, S. 356 ff. haben wir mehrere Nomina 
kennen gelernt, in welchen ein tonendes χ =  aq ρα zu ορ ρο 
verdumpft ist. Fast sammtlich tragen sie im Aolischen den 
Accent auf der Stammsilbe und damit gerade auf dem ge- 
schwachten ορ ρο κόρτερα, πτόρμος, τετόρταιος — στρότας, 
ΰρόσνς, βρόχνς, γρόπτος u. s. w.), wahrend dereelbe urgriechisch 
und in den iibrigen Dialekten auf dem Suffixe ruht (κρατερός, 
πταρμός, τεταρταίος, στρατός, Ψρασύς, βραχύς, γρατττός). Nun 
konnte, wie ich bereits auf S. 360 ff. aiisgefuhrt habe, nur ein 
tonloses χ =  αρ ρα in ορ ρο iibergehen: also miissen die an- 
gefiihrten Nomina zu der Zeit, als dieser Lautwandel eintrat, 
noch o x y to n ie r t  gewesen sein.

Die Formen στροτός und βραχύς sind im aolischen und 
bootisclum Dialekte (s. § 72, S. 357—359), alle iibrigen nur im 
Aolischen belegt Den Thessalem war (abgesehen von dem sin- 
gularen 3ΕροτονΙΙας 62 yo) die Schwacliung von ρα in ρο fremd: 
ihre Inschriften enthalten zahlreiche mit στρατός und θρασύς zu- 
sammengesetzte Eigennamen, s. § 72a, 8 . 358 und S. 359 unten. 
Wenn wir diese nicht aus der hellenistischen Sprache ableiten 
wollen, so fiihren sie uns, tiOtz des aolisch-bootischen στροτός und 
βροχνς zu dem Schlusse, dass die Verdumpfung des ρα in nord- 
achaischer Zeit vielleicht bereits begonnen, aber noch nicht zu 
einem deutlichen ρο gefuhrt hatte und dass die Thessaler auf
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dieser alteren Stufe stelien blieben und desbalb den Laut noch 
in historiscber Zeit durch ρα ausdriickten, wahrend ihn Aoler 
und Booter, unabhangig von einander, in ikrem Sonderleben in 
reines go uberfuhrten. Dieses Factum, dass die Entwicklung des 
ρα in go im giinstigsten Falle bei der Trennung des nord-achaischen 
Stammes im Entstehen begriffen war (vgl. auch S. 362), enthalt 
nach den Ausfiibrungen des vorigen Absatzes den sicheren Beweis 
dafur, dass in n o r d - a c h i i i s c k e r  Z e i t  bis zur Trennung des 
Stammes die u r s p r i i n g l i c h e  B e t o n u n g  σ τ ρ α τ ό ς , ΰρασνς ,  
βρ α χύ ς  u. s. w.; die Vorbedingung der Vokal-Yerdumpfung, noch 
lebendig war. AVir diirfen also mit gutem Grande in den thes- 
salischen Inschriften die gemeingriechischen Accente durchfiihren, 
wenn auch damit natiirlich nicht gesagt sein soil, dass die thes- 
salische (d. i. nord-achaische) und die gemeingriechische Betonung 
in a l i en  Fallen iibereinstimmten: jedenfalls fand eine durch- 
greifende Zurackziehung des Accentes im Thessalischen nicht stat-t.

W eit sclnvieriger ist es, einen Anhaltspunkt dafiir zu ge- 
winnen, wann im S o n d e r l e b e n  des A o l i s ch en  die Barytonesis 
aufkam. Dass es eine Zeit gegeben haben muss, in welcher der 
gemeingriechische Accent auch auf aolischem Boden noch all- 
gemein gesprochen wurde, scheinen folgende Tatsachen anzudeuten:

1. Den eben besprochenen Wandel eines urspriinglichen 
tonlosen, im spateren Aolischen aber betonten ag ga in og go 
finden wir in mehreren Worten, bei denen es sich wenigstens 
bezweifeln liisst, ob sie bereits nord-achaisch waren (vgl. § 71 
S. 357, § 72c S. 359, § 76 S. 363 u. a. m.). Sind dieselben erst 
im Aolischen entstanden, so setzt das voraus, dass die urspriing
liche Endbetonung noch vorhanden war.

2. Im Aolischen entspricht einem urgriechischen tonlosen o 
in mehreren Fallen ein v u z. B. aeol. νμος =» att. όμός (ssk. 
samds), aeol. νμαλος =  att. ομαλός, aeol. νμφαλος =  a tt  όμφα- 
λός, vgl. die Belege in § 126, S. 400. Mag man nun dieses 
iiolische v dem attischen o lautlich gleichsetzen oder mit Fick als 
einen tieftonigen Minimalvokal auffassen: jedenfalls kann es sich 
nur in einer tonlosen Silbe entwickelt haben. Da nun unseres

* Wissens dieses iiolische v =* att. o nicht nord-achaisch war, 
sondem seine specielle Klangfarbe erst im Sonderleben des Aoli
schen erhalten hat, so muss die urspriinglicke Endbetonung in 
νμός% υμφαλός u. s. w. auf iiolischem Boden noch bestanden haben.
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Nun konnte man freilich fur eine friihe aolische Zuriick- 
ziehung des Accentes eine ganze Klasse aolischer Nomina an- 
fuhren: die drei- und melirsilbigen als Proparoxytona betonten 
Feminina auf -a, welche im Attischen auf -Γ oder -tj endigen 
und Paroxytona sind. Die Grammatiker fiihren ausdriicklich 
wegen des zuriickgezogenen Accentes an:

Ιάφρόδ n a  =  att. 5ίφροδίτη, dor. ’Λφροδίτά: Herodian I  
6 , 13 Ιάφρόδιτα παρά μεν Λϊολενσι προ δίο εγει τον τόνον, 
παρά δε Λωριεΰσι προ μιας. Vgl. aucli Compend. I l l  § 30.

εΐ'ρηνά =  att. ειρήνη: Schol. zu Hephaestion 69 (Script, 
metr. Gr. ed. Westphcd I  192, 23) ώσπερ δε Αφροδίτη Ιάφρό- 
διτα φασι [ΛιολεΙς) σνστελλοντες το α, ούτω λάί το εΙρηνη εϊρηνα.

"Ελενα =  att. *Ελένη: aus dem Zusammenhange sicher her- 
zustellen im Compend. I l l  § 30 (iiberl. (Ελεναν) und bei Hero
dian 7νερι μον. λέξεως I I  939, 10 (iiberl. άλεναν).

φερενά  =  att. φερνή: Etym. Magn. 790, 42 und aus dem 
Zusammenhange sicher herzustellen bei Herodian περί μον. λέξεως 
I I  939, 9 (iiberl. φέρναν).

In den folgenden Nominibus ist die Betonung der Stamm- 
silbe mit Sicherheit aus lautlichen Indicien zu erschliessen:

a. Unter dem Hochtone blieb ein urspriingliches ε, welches 
im Ionischen als tonloser Laut einem folgenden v oder a zu o, a 
assimiliert wurde, erhalten in

εδυνά  „Schmerz“ =* att. οδύνη: s. § 28, S. 311.
γ ε λά ν  a „Meeresstille“ *  att. γαλήνη: s. § 28, S. 311.
b. Statt des attisch-dorischen Suffixes -ia erscheint -ux (mit 

tonlosem i) in
λάρζα  „Herz“ aus καρδιά =  att. λαρδιά: Etym. Magn. 

407, 21 την λαρδί αν ν,άρζαν (iiberl. λαρζάν) φασί (Λίολεΐς).
λόννα „Staub, Asche“, Glosse, aus xoV/d == λονίά.
c. Die Entwicklung der urgriechischen Lautgruppe afa-  zu 

ava- in dem Nomen
a v a l  a  —  att. άτη aus *άβάτη: άάτη (Belege auf S. 436) 

weist nach den Ausfiihrungen auf S. 435 ff. darauf hin, dass die 
Endsilbe wahrscheinlich kurz war: a νατά =  a-y,ata.

Die von Meister Dial. I  159 vertretene Ansicht, dass in 
diesen weiblichen Nominibus die Zuriickziehung des Accentes 
und die »Kiirzung« des a zu a nur im Vokative stattgefunden 
habe, lasst sich, wie Joh. Schmidt KZ. X X X II  347 Anm. mit

Hof f mann ,  die grieobiechen Dialekte. II. 84

I

i
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Recht betont, nicht halten: sie erklart zwar die Eigennamen 
’Ληροδιτά, ΉΕ)^να und zur Not aucli εΐρηνά, ν.άρίά, ιίνατά, aber 
nicht εδννά, γέλανά, xomr, φέρενά, da diese Nomina schwerlich 
jemals im Vokative vorkamen. Ihr a kann also nicht einmal, 
was ja  an sich wohl denkbar ware, vom Vokative auf den No
m inate und Akkusativ libertragen sein.

1 st nun das aolische a sekundar, endigten die angefiihrten 
Nomina urspriinglicli auf -να, und stand die Kiirzung des a
vielleicht in einem inneren Zusammenhange mit der aolischen 
Bar}Ttonesis? Diese Fragen hat Joli. Schmidt a. a. 0 . bereits fur 
εδννά verneint: odvva, οδύνη ist jiinger als εδννά (vgl. εχιδνα, λέαινα, 
μέριμνα, ττρνμνά u. s. w.) und erst von den obliquen Casibus aus- 
gegangen. Das Gleiche gilt nicht nur fiir γέλανά, φέρενα, εΐρηνά, 
sondern auch fiir ν.άρδίά: /.άρζα und ν.όνιά: v.ovva: diese Nomina 
verhalten sich zu den Stammen ν.αρδι-, v.ovi- (lit. szirdi-s, lat. 
cordi- „Herz“, — griech. ν.όνι-ς „Stauba) genau so \vie γλώσσα 
zu γλωχί-ς „Spitze“ , μούσα (aeol. μοϊσα) aus *μόνΓχά zu ssk. 
matf-s „Sinn“, lit  isz-mint'ts ,,AVeisheitu, lat. menti- ,A7erstanda. 
Wenn aber in alien diesen Worten die Suffixe -να, -τά3 alter 
sind als die dorisch-ionischen -νά (~νη)7 -τα (-τη), -ia, so ist die 
B e t o n u n g  der S t a m m s i l b e  nicht etwa erst eine Folge der 
aolischen Barytonesis, sondern das Urspriingliche.

Auf die Voriuhnmg vereinzelter Formen, welche man fiir 
oder gegen das hohe Alter der aolischen Barytonesis geltend machen 
konnte, verzichte ich, da es sehr bedenklich ist, aus singularen 
Formen allgemeine Schliisse zu ziehen. W ir kommen bis jetzt 
nicht fiber die beiden Tatsachen hinaus, dass die Zuriickziehung 
des Accentes von Anfang an dem aolischen Dialekte n ich t  
eigen,  aber bereits im 4. Jahrh. ganz d u rchge f f ih r t  war. Ob 
Sappho und Alkaios τβαρυντικοί* gewesen sind, mlissen wir ebenso 
unentschieden lassen wie die Frage, ob sie bereits den Spiritus 
asper nicht mehr kannten. Wer aber in den Fragmenten die 
gemein-griechischen Accente setzt, mag nie vergessen, dass dieses 
jedenfalls noch willkiirlicher ist, als eine konsequente Durchfiihrung 
der Barytonesis. Die f ibe r l i e fer t en  gemeingriechischen Accente 
sind ja  in Wahrheit nicht als iiberliefert zu betrachten: denn die 
alten Grammatiker, deren Hand unsere Texte constituiert hat, 
haben, wie das bereits oben erwahnt wurde, stets die Barytonesis 
geschrieben, und da wir vielleicht nie wissen werden, ob Alkaios 
und Sappho selbst den alten oder den zuriickgezogenen Accent

»
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sprachen, so ist es wohl das Beste, unseren Texten dasjenige 
Gewand zu geben, welches sie im 3. Jahrh. v. Chr. trugeu.

Betonung einsilbiger W orte.
275. Das Compend. I l l  § 28 lehrt, dass alle einsilbigen 

Worte mit langer Stammessilbe bei den Aolern den geschliffenen 
Accent d. h. den C i r c u m f le x  fuhrten, z. B. ρώξ, τντώξ, Ζευς.

276. Nach dem Zeugnisse der Grammatiker war das a in 
dem Neutrum 7ta v  kurz: Belege aus den Lyrikern fehlen bis 
jetzt, das Nahere auf S. 261.

II. Die Formen.

a. Das Nomen.

Die o-8tftmine·

277. Die nord-achaische Flexion lautete:
Singular

Nom. δαμος JFtqyov
Vok. δα με ββργον
Gen. δομώ, δάμοιο 
Dat. δάμωι
Lok. δάμοι
Akk. δαμον ββργον

Plural
δάμοι βέργα
δάμοι βέργα

δόμων

δάμοισι

*δάμονς βέργα
. (these, -ος, mol, -ot?)

Ein Nominativ Dual, auf -ω ist aus dem Artikel τώ zu er- 
schliessen, wenn diese Lesung richtig sein sollte, s. unten S. 537

Singular.
278 . Der G e n e t i v  liatte bereits in nord-achliischer Zeit 

zwei ihrer Entstehung nach vollig verschiedene Formen:
34 *

m i



1 . δάμιο  aus *όάμοο.
These. In den Stadten K ie r io n  und P h a rsa lu s  endigt 

der Genetiv stets auf -or, das nach thessalischem Lautgesetze 
(s. § 87, S. 368) aus -w entstanden ist. Zaklreiche Belege ent- 
halten die Inschriften 63 65 6 8  und 69 z. B. Φι?χ>νταίον 63^, 
Γενναίου tov \ «· ro t  Αουίργον 653, Νιν.ασιαίον 5, A vkov 5 u. s. w., 
Βλιγανείου 6 8 4 , —κολλβιοΐ’δ, ΐΑγειτορείου 69δ u. s. w. Im n o rd - 
lichen  Thessalien endigte der Genetiv gewohnlick auf -0# (vgl. 
unten no. 2 ), dock kommen in guten Insckriften daneben auck 
Genetive auf -or ( =  - oj)  vor: Φι)Αγρού 2 s .  Τηλίφον 6 a ,  ~ιμύ
λον 6 1δ. Auck Jiovvaiov 15b kann ein alter Genetiv sein.

In ICuvov 48ο, [Σέ\ξοτον 19 b und Λνοιμάχον 1849/4j ist -ov nicht 
aus -ω entstanden, sondera der κοινή entlehnt.

Aeol. In den Inschriften endigt der Genetiv stets, bei den 
Lyrikern meistens auf -1 0 : die Belege beider Quellen sind ausserst 
zalilreich, z. B. in vorioniscken In s c k r i f te n  Φειδία) 131, τώ 
178a. in ioniscken Inschriften τεχναμίνιο Inschr. 839. 10 , ορκιο si, 
y.oivio 84s, δάμω 8 5 3 -3 1  111a 129Bg7 u. ofter, Jovcr/xo 90n .s i, 
μαρμόρω 94a, Αα/.)χΐ7ΐίω 981, 2ιμφόρω  1013/4, Βακχωνειω 110, 
Φιλινω 112δ. so. Χορειω 115 ι , *Αγωνίπτιιο 119A is, 'Αλεξάνδρω 
D is, Βα-κχίω 120ιο, Ιάγερρανίω 121 *7» γάμ^ρω 124δ, *Αγεμόρτω 
1274, λί&ω 129 A 47. [_Κλεώ]νυμω 130s, αγορανόμω 135*, Ααρίχω 
144c f, *Αμννναμίνω 145c, 'Ηράω 1471 5 . ιτ, Ανν.ιο 153s, 'Αλν.ί/ετζω 
156 i s ,  7€ορω 157τ, 'Αγασιοτράτώ 158s u. a. m., bei B a lb illa  
αλίο) 1744, κοιράνω 175;, μεγάλω 176g1 ’Αδριάνω 177r* u. a. m., 
bei S a p p h o  μίσσω l i S, ολίγω 2 is, οττχω 13, τώ 28, δρανω 37 
64, βρεν&είω (ίασιλψω (?) 49, αλίω 69, άελίω 79, (μεγά/χυ 91, 
ώΐω 112), bei A lk a io s  μεγά)χο 1 , νανω 9s, Κωραλίω 4, ττοτάμω 4, 

Ισχνρω Ibi,  νίω λίνω δρράνω 17, δράνω 34ι, άνίμω 19ι, τώ 
19ι 33 36s 42 45, ανήτω 36ι, άβδλω 37 Α, ττολίω 42, αμ7ΐίλω 
44, (δξντίρο) 47), σώ 74, εαύτω 78, ώκεάι·ω 84, αϊγιόχω 85, ε?χίφω 
97, σαν τω (besser σε αντω) 101, in den A desp. νσσοτ/.ω 46 A, 
endlick auck oft bei Theokriti

Ein bei den Lyrikern iiberliefertes -ov ist in -ω zu andern.

2. δ ό μ ο ι O.
Thess. Durch die gauze g ra m m a tisc h e  Litteratur gekt 

die Angabe, dass der Genetiv Sg. der o-Stamme bei den Thes- 
salem auf -o to  endigte (sammtlicke Belegstellen bei Ahrens Dial.
I  221 Anm. 5, Meister Dial. I  305 Anm.) z. B. η Θεσσαλική 
διαίρεσις ‘κατά γενικήν, λέγω t7ii τής τοϊο ώ$ καλοίο Apollonius
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de syntaxi 50, 9; αι δια τον οιο Θετταλι/.αι γένιvmI, Etym. Magn. 
27, 42; Anecd. Oxon. I  212, 10; 425, 12; I I  404, 24 u. s. w.; 
Θετταλιζώς καλοΐο Etym. M. 154, 5 n. a. m. Die Steine haben 
diese Lehre, so zu sagen, nur zur Halfte bestatigt: nicht -oio, 
sondem -o i  ist die Endung aller thessaliscben In s c h r if te n , 
welche nicht in Kierion oder Pharsalus gefunden sind (vgl. oben 
όόμω), z. B. in M o n d aia  τοϊ αργνρροι 12/3? in Gy r to n  Ka(h)%- 
17 17 10 1 Βονμοννείοι 2 2, Μενεαταίοι 3 , Σατυροι 3 42, ’Λμουμείτοι 
4 s , in P h a la n n a  Εναρχοι 6 χ, Κλεολαοΐη und ofter in 6 , τοϊ 
74.8*22, '.Λγελαείοι ό, -l οι g, ενάστοι *o, htov/.ioi 22, ΐ4(Γ/.αλαπιο- 
δονροι Λίσχιναίοι Ξενολάοι ’Επίγονοι 11, in L a r is sa  'Λναγνίτζ- 
7coi 16 χ, χρόνοι 20. 46, το!νέος ΐ 5, Κερδοίοι 22.44 und ofter in 16, 
-ιείοι 17χ, αργνρίοι 18 oft, Μενεδάμοι ο, 'Ομολονΐοι is u. a. m., 
Χανροι 47, in K ra n n o n  ΜνσζελεΙ0 1  53m, Παυσανιαίοι 542» 
εαυτοί is und ofter in 533—8, endlich in P h e ra e  Φρννοι 
Λιοντείοι$, Θιοζότοι ίο und ofter in 72a b. Die von Ahrens 
Dial. I  222 aufgestellte Vermutung, dass die inschriftliehe Form 
auf - 0 1  aus der von den Grammatikern bezeugten volleren auf 
- 0 1 0  verkiirzt sei, hat seltsamer Weise ausser Pick Odyss. 29 
kaum einen Anwalt gefunden: dafiir bekennt man sich allgemein 
zu Ebel’s wunderlicher Erklarung (KZ. X II I  446), dass der in
schriftliehe Genetiv auf - 0 1  von Haus aus der Lokativ sei und 
dass die Lehre der Grammatiker von einem thessalischem Genetive 
auf - 0 1 0  auf Erfindung beruhe (vgl. G, Meyer Gr. G r .2 § .344, 
Brmjmann Gr. G r.2 § 181). Weshalb nicht - 0 1 0  zu - 0 1  verkiirzt 
sein kann, verstehe ich nicht: ist doch auch im kyprischen 
Dialekte der aus -ίάο enistandene schwerfallige Genetivausgang 
-lav (=  i-a-v) zu -la erleichtert, z. B. *Λμψί]α (s. Bd. I  § 160 
no. 5, S. 231). Dass zweisilbige Endungen den Thessalern un- 
bequem waren, beweist femer der Dativ Plur. auf -οις »  aeol. 
-οισι.

Eine andere Frage ist es freilich, ol) im 4. und 3. Jahrh,, 
also zur Zeit der Grammatiker, noch - 0 1 0  gesprochen wurde. Da 
die im vorionischen Alphabete geschriebene Form AX[0>]0l 13 
Genetiv oder Dativ (auf -ωι) sein kann, und da alle anderen In 
schriften, in denen der Genetiv auf - 0 1  vorkommt, kaum liber 
das Jahr 200 hinaufreichen, so ist es selir wohl moglich, dass die 
Grammatiker im 4. und 3. Jahrh. - 0 1 0  noch im Yolksmunde 
horten. War das aber nicht der Fall, so miissen wir annehmen, 
dass sie durch den ahnlichen Klang der schon vor dem Jahre
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400 aus -oio verkiirzten thessalischen Genetive auf -oi und der 
homerischen Genetive auf -oio irre gefuhrt wurden.

Aeol. Sehr selten verwenden die Lyriker einen Genetiv auf 
-oio: iiberliefert ist ερ χ ο μ aroto Alkaios45 (im Hexameter) und 
metrisch gefordert wird ί ν η τ ο ι ο  (iiberl. αννψωι) Sappho 78, 
wenn hier nicht eine andere kurze Silbe ausgefallen ist Bal- 
billa setzt in ihren Hexametem mehrfach den Genetiv auf -oio: 
γάλνχηο 174ιο, Τι&ώνοιο 1753, 1^όρι[άΐΌΐο'] 1769. Dass zur Zeit 
der Lesbier die Endung -oio im alltaglichen Leben noch ge- 
sprochen wurde, ist ausserst unwabrscheinlich: sonst hatten sie 
sich wohl schwerlich so oft fur -ω (s. oben) und so selten fur -oio 
entschieden. Nach der gewohnlichen Ansicht haben Sappho und 
Alkaios die letztere Endung dem Epos entlehnt. Fick dagegen 
glaubt, dass -oio eine in der Prosa zwar ausgestorbene, aber in 
der Sprache der Poeten bewahrte altertlimliche, echt-aolische 
Form darstelle. Beide Ansichten liegen nicht so weit aus ein- 
ander, wie es auf den ersten Blick scheinen konnte. Denn sie 
stimmen in der wesentlichen Annahme iiberein, dass der Genetiv 
auf -oio fur Sappho und Alkaios nur eine e r s ta r r te 'F o rm  der 
Poesie war. Ob er nun von den lesbisclien Poeten aus dem Homer 
oder vielleicht aus alteren einheimischen Liedem entnommen wurde, 
ist eine Frage, von deren Beantwortung wenig abhangt, besonders 
deshalb, weil das epische -oio sehr wahrscheinlich gerade zu den 
aohschen Elementen des homerischen Dialektes gehort.

Ubrigens wiirde, selbst wenn -oio dem Homer entstammen 
sollte, daraus noch keine irgend wie weiter gehende Beeinflussung 
der aohsch-lyrischen Sprache durch das Epos folgen: beschranken 
sich doch auch bei Alkman die einzigen Anklange an das Epos 
auf die volleren Dativendungen -εσσι (αλν.νονεοσι, όαιτνμόνεσσι) 
und -οισι, vgl. Verf. de mixt Graec. ling. dial. 53.

279 . Der D a tiv  Sg. endigte in nord-achaischer Zeit noch 
auf -ω ι.

These. Alle Inschriften ionischen Alphabetes haben -ωι zu 
—io — -ov verkiirzt: in einer Inschrift vorionischen Alphabetes ist 
bis jetzt kein Dativ sicher nachzuweisen, s. § 167, S. 438.

Aeol. Bis in das 4. Jahrh. wurde -ωι noch gesprochen. 
Doch hat schon die vorionische Inschrift 132 neben ΝΓ/ααίωι den 
kurzen Dativ τώ (auch Παοχ/αι?). Im 4. Jahrh. geht das -i 
vollig zu Grunde, vgl. § 167, S. 439 ff.
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280 . Der L okativ  ist vorlaufig nur in der jiingeren Form 
auf -o t zu belegen:

Thess. Der Lokativ vertritt die Stelle des Datives in Μαάο- 
y.oi 637. 8? ‘Ρουμαίοη, Ποτζιλλίοι 8, Κοΐντοι 8, Παγ.τομψοι s, Αευ- 
ν.ίοι 639, αυτοΊ 642 .

Aeol. ν μ ο ι  Balbilla 1773, vipoi  Sappho 911 und An. Ox. 
I  418, 29 (το vipov υψοϊ λέγουσιν Α ίολεϊς), π ο ϊ  Sappho 109, 
μ έ σ ο ι  τνηλο ι Alkaios 17, μ έ σ σ ο ι  Alkaios nach Apollon, de adv. 
177,5 (s. die Note zu Fragm. 17), το ε ν ό ο ι,  όπερ εν χρησει 
Συρακουσίοις y.al Αίολευσίν εστι Apollonius de adv. 197, 4.

a. Die aolischen L o k a t i v e  auf -vi, wie τυ ΐδ ε , μ έ σ σ ν ι ,  ά λλυ ι 
u. β. w., haben lautlich nichts mit den Lokativen auf -oi zu schaffen, vgl. 
§ 154, S. 426if.: sie enthalten die urepriinglich nur dem Pronomen zti- 
kommende, aus echtem -?7: -u erweiterte Endung -u-i.

Plural.

281 . Der G e n e tiv  endigt in den thessalischen Inschriften 
vorionischen Alphabetes auf -ON: Ρασστών 5s, spater auf -ovv 
(nach § 87, S. 368 aus -ων entstanden) z. Β. πο&όδουν 7 w 16*6 
53i3, ταγουν 16io 54s3 63c, Πετ&αλουν 161 4/15 . is 63 1 , αλλουν 
16ΐδ. is, Φιλολαείουν 18 4o, Φαρσαλίουν 65i u. a. m.

282. Der D a tiv -L o k a tiv  fiihrte in nord-achaischer Zeit 
die Endung -οισι .

Thess. Stets zu - οις  verkiirzt: ausser τόίς (Belege beim 
»Artikel«) sind uberliefert aus Phalanna Γίερραιβοΐς 6ia, *Αγναιοϊς 
i8/i4, ποκ-γραψαμένοιςια, *ΙανσΜΜχίοις&, aus Larissa αυτοϊς 161$. 
19, εςγόνοις ig, Αασαίοις ig, ελομένοις 19 /20, ϋεοΐς μεγαλοις 22, aus 
Krannon [ες~]γόνοις 53c, Κραννοννίοις 7, εςγόνοις 54 is, λοιτνοΐς ai, 
ττροξένοις 2 \, ιαρουτοϊς 26, λ ό /ο ^ 27 , aus Kierion - ίοις 639, aus 
Pharsalos συμηοΧιτευομένοις 651 , Φαρσαλίοις 2 , [πολ^ιτευομένοις β.

Aeol. Die voile Endung - ο ι σ ι , welche im Compend. I l l  
§ 35 aolisch genannt wird, ist in den Inschriften und bei den 
Lyrikern oft belegt. Nur der Artikel lautete bereits zur Zeit der 
Lyriker τ ο ϊ ς  (die Belege beim »Artikel«).

In s c h r if t l ic h :  Ende des IV. Jahrh. #60iUt834o, έλγόνοισι 
1 1 9 C β, νόμοισι Ο4.13/14, αυτοισι Οδ Dg4, αλλοισι 1 2 9  Αβ, έκγό- 
νοισι Aso/si Bgg, (άγ)ώνοισι 155a9, aus dem III. nnd II.-Jahrh. 
αυτοισι 8 4 i 5 . e s  1 2 7 e 1 3 6 n  1 5 8 δ ,  άιονυσιοισι 84i7 8 5 e . i i . i 4 »



34 . 36- 4i .44  1 1 3 s / i o  1 2 1 3 3 , έ κ α σ τ ο ι σ ι  8 5 28, -owl 8 8 4 4 ,  Φ ι ' / ^ τ α ι [ ρ ι ο ι σ ] ί  

4 4 /4 5 ; t 7 Ζ θ λ θ Ι TCOlOl 9 0 s i ,  & VQ eTQ O lO l 9 4 7 ,  S t O l O l  1 1 2 7 / 8 .  15 . 33 1 1 3 5 ,

naxqmotai 112g 113s, εκγόνοισι 112ιβ 11315 158ό, γνμνίν.οισι 
121 35, -ε/ο/σ# 136 is, Περγαμψοισι 147 j α, προσσ&ησομέτοισι 
157s, Τενεδίοισι 1 5 8 3 . Die romische Inschrift 173 fiihrt -ο/σ/ 
konsequent durch: τοντοισι 3, ττροντζαργμενοισι is, εφικτό loiv 14 , 
&έοισι is, Ισσο&έοισι is, άγά&οισι 1 9 , οίσιν 2 opi, νέοισι 40. — Die 
Endung -ο /ς  erscheint nur in Inschriften, welche entweder sehr 
jnng (#εο/£? 115io? εκγόνοις? 159s, romisch: αντοις 1654, άοίδοις 
166ij, βούΑοις 167A 3 . 4, καιροις 171 δ, όενομένοίςβ, βάσμοιςιβ/ΐ7 ) 
oder von ionischen Steinmetzen abgefasst sind: J iowoIoiq 85 4 

I 6O34/3 5 , χρόνοις 85$. 37, αλλοίΟιβ, εαίτοις 53 I 6O34. Dass *ΟλνμτηΓ 
voig Inschr. 1 5 5 a i2^ 3  (TV. Jahrh.!) richtig gelesen ist, glaube ich 
nicht. In τόϊς τζροηοις προσσ^ησομένοισι 157 3 hat vielleicht die 
Haufung der Dative ausnahmsweise die kurzere Endung gestattet

S appho :  $έοισιν 2 ι, άστεφανώτοισι 78ι, χρνσίοισιν άν$έ- 
μοισιν 85 1 , άλλοόόποισιν 92, τίοισιν οφ&άλμοιαιν 168, vor voka- 
lischem Anlaute οασοισ 29, άτιάλοισ 54g, Aao/oto 89. — Die 
kurzere Endung - 0 / ς steht nirgends metrisch fest: am Yers- 
schluss ist in Fragm. 6 8 3  δομοφοιτάσις neben δόμοις iiberliefert, 
wodurch Fick’s δόμων eine Stiitze erhalt; όφΰάλμοις 57 ist 
Akkusativ; ΰέοις 51s und αβροις 89 stehen in Versen, deren 
Metrum uns nicht bekannt ist: beide Male ist aber -οισι an sich 
wahrscheinlicher als -oig*

A lk a io s :  a).ha)joiaiv 31, κΑκοισι 35 1 , άν&ρώποισιν 4 1 4 , 
vor vokalischem Anlaute τζλείστοισ 64. Das Metrum fordert 
άν&ρώτζοιαι 53 (iiberl. άν&ρώτζοις), In dem Fragm. 64 mit λάοις 
ist nicht nur das Metrum, sondern auch der auf λάοις folgende 
Anlaut unbestimmt: wir dtirfen deshalb ϊΑοισ oder λάοισι schreiben. 
D ie k u rz e r e  E n d u n g  -o tg  wa r  a lso  den  l e s b i s c h e n  Ly- 
r i k e r n  fremd.

T h e o k r i t  und B a l b i l l a  lassen -oig neben -οισι zu: av- 
&ρωτζοιαι Th. 2 8 3 0 , a lW ^ia v  2934, άνέμοισιν 29 ss neben κρο- 
τάφοις 30is, λ&νηοισι Balb. 174e neben ϊτζποις $, οψιγάνοιςι*.

283* Der A k k u s a t i v  endigte in nord-achaischer Zeit 
noch auf -ovg  (s. § 198, S. 476). Daraus wurde nach der Tren- 
nung des Stammes:

Thm . -og,  Belege in § 198 no. 5, S. 476.
Aeol. -oig,  Belege in § 140 no. Π  S. 416.
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Dual.
284 . V enn auch nach dem Zeugnisse der Grammatiker 

den Aolem der Dual fehlte (Choeroboscus Schol. 109,6; 506, 1 . 
Anecd. Par. IV  218, 18), so ist damit doch nicht ausgeschlossen, 
dass dieser Numerus vo r dem Jahre 400 in der Umgangssprache 
der klein-asiatischen Aolis (also in einer Quelle, welche den 
Grammatikern verschlossen war) noch fortbestand: ihre Lehre 
kann also gegen die Lesung 6νέ$η/„αν τώ ίπιστάτα  aus Nean- 
dreia 179 nicht ins Feld gefuhrt werden.

Auch die Inschrift 129 scheint einen Dual zu enthalten: [αν)δρε 
άπο- B2.

Singular.

286 . Der starke N o m in a t iv  Masc.  auf -α ς  ist in den 
thessalischen und iiolischen Inschriften oft belegt. Die k u rz e

Recht zu den iiolisch-achaischen Elementen gerechnet wird (at- 
χμψ ά , νεφεληγερέτά u. a. m.), bezeugen Gregor. Corinth. 603 und 
der Scholiast zu Dionys. Thr. 818,30 fur den ao l i s c h e n  Dialekt:

Eine Bestatigung ware bei dem zweifelhaften Charakter dieser 
beiden Gewahrsmanner sehr zu wiinschen.

Der aolisohe Ureprung der (xlosse μ νο τα  ist zweifelhaft.

Die a-Stamme.

285. Die nord-achaische Flexion lautete:
Singular Plural

Non
Vok
Gen

(thess.-aeol. nohixa)

beider Geschlechter. 
αμέραι

αμεραων
(thess.-aeol. a μέραν)

Dat. τζοΚίται
Lok. πολίτάι
Akk. πολίτάν

αμεραι
αμεραι

*άμέραν ς
(the88. -ας, aeol. -αις)

Form auf -α, welche im Homer von den Grammatikern mit
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Die th e s s a l i s c h e n  Genetive Ν ι κ ί α ς  6 a, Χ ε ί μ α ( ς )  6 is 
brauchen nicht zu asigmatischen Nommativen auf -ά oder -a zu 
gehoren: ihre Endung kann aus -άος kontrahiert sein, vgl. die 
Genetive -αος 6 8  <, -vJJaog 6 8 5  (zu -χλέας).

2 8 7 . Diejenigen aolischen und wahrscheinlich nord- 
acbaischen F e m i n i n a ,  welche im N o m i n a t i v  auf -a  =  dor. 
-a, ion. -η endigen, sind oben in § 274, S. 529 gesammelt und 
besprochen.

2 8 8 . Der V o k a t i v  auf -a ist fur das Fem in in u m  
belegt durch: aeol. Ψάπφ  (zweifelhaft) Sappho I 20, J in x  78, 
Εΐρψά  77, ώ Κρανιά 8 8 . Metrisch indifferent ist cr in *Λφρόόιτα 
Sappho l i  9, αβρα 55, ννμφα 103 105, ayva Alkaios 55.

Don Vokativ ersetzt der Nominativ in παοϋενίά Sappho 109, Άΰανάά 
Alkaios 9 „  πενιά 92.

Im M a s k u l i n u m  mit kurzem a: aeol. αϊτα Alkaios 41$, 
’Ερραφίωτ(ά) 90, mit langem a aeol. Αίσιμίδα  Alkaios 93. Die 
Quantitat des -or in thess. JioyJJa  71s bleibt unbestimmbar.

2 8 9 . Der G e n e t iv  M asc. hat vor der Stammestrennung 
der Nord-Achaer sehr wahrscheinlich noch den offenen Ausgang 
-δ ο  gefiihrt: doch muss schon friih im Sonderleben des Thes
salischen und Aolischen Kontraktion der Vokale eingetreten sein. 
da in alien Quellen beider Dialekte bis jetzt nur -ά iiberliefert 
ist, die Belege in § 22, S. 294 ff.

E r h a l t e n  ist -άο im bootischen Dialekte, z. B. 'Αριστείο 
Samml. N 490s 8655, Γοργίδάο 7 0 8 7  863, J αμοχαρίδαο 5 2 8 7 /3  

533e/7 542 6 u. viel. and. m.

2 9 0 . Der D a t i v  besass bei den Nord-Achaem noch den 
vollen Ausgang - a i.

Thess. Erhalten in τάι 8, τΑψροδίται 66, ΑιούΛαι 711 , 
τάι ΚδρΡαι 81, sonst stets zu -a verkurzt, vgl. § 167, S. 438 ff.

Aeol. Erhalten bis zum Ende des IV. Jahrh., von da ab zu 
-a verkiirzt, das Nahere in § 167, S. 439 ff.

2 9 1 . Ein alter L o k a t i v  Femin. ist die Partikel: 
a l  „wenn“ : Thess. Is  5 a 7 to. t 7 .

Aeol. Inschr. 82is. 15 83u· 14 . 37· 3 4 .3 7  84i4 u. offer.]
In der thessalischen Inschrift 63 vertritt der Lokativ 

Dativ: ral 7 , Περπένναι 7.
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Plural.
292. Dass im G e n e t i v  von den Nord-Achaem noch 

offenes -άων  gesprochen wurde (vgl. § 21, S. 294). beweisen
Homer. -άων, das nur aolisch sein kann (ion. *-ηων, -εων).
Thess. -άουν (aus -άων) in Krannon: γ,οινάονν 53 1 3, τνολι- 

τάονν 54π.  In den ubrigen Stadten -av.
Boeot. -άων z. B. δραχμάων Samml. 4134.6? κατοπτάων 

489 6.23/24, ηολιτάων 4 9 5 7 , σ{_υν]&ντάων 8003/4 , τνροσστατάων 
802s u. a. m.

Im S o n d e r l e b e n  des Thessalischen und Aolischen wurde 
-άων zu -av  kontrahiert.

Thess. Alle Stadte mit Ausnahme Krannon’s bilden den 
Genetiv auf -av, die Belege in § 21, S, 293.

Aeol. Inschriften und Lyriker kennen nur -av, die Belege 
in § 21, S. 293. Sappho’s μοισάων 164 erweckt Bedenken; 
Balbilla’s ωράων 174 9 ist dem Epos entlehnt.

293 . Der D a t i v - L o k a t i v  endigte im nord-achaischen 
Dialekte auf -α ισ ι .

Thess. Verkiirzt zu - α ι ς :  MavMvviaig 653.
Aeol Der voile Dativ auf -α ισ ι  ist, vom Artikel ταΊς ab- 

gesehen, durcliaus das Regelmassige.
I n s c h r i f t e n :  [άμφοτέρ^αισι 82β/β, ηολίταισι 129 Aa», £ΐ;ερ- 

γίταισι 1 5 8 4 , danach γ.οιναισ[ί] 89r> zu erganzen. Aus romischer 
Zeit: άπάρχαιαι 166β 167Bo, πολίταισι I 6 6 7 , daneben κό[ρρα]ί£ 
166g, πολείταις 167 Ac. Dass τίμαις 130i3 nicht Dativ, sondern 
Akkusativ des inneren Objektes sei, will mir nicht scheinen: die 
Inschrift ist jung (A) und von ionischer Hand eingemeisselt, zwei 
Tatsachen, von denen jede an sich geniigt, um einen Dativ auf 
-αις zu erklaren.

S ap p h o :  άααιαι Is, όνίαισι Is, χρνσίαισιν 5a, 0αλίαισι 5 a, 
ταΐσι (demonstrativ) 16, χροίαισιν 20, φόβαισιν 78 1 , άπάλαισι 
78o, vor einem Yokale κάλαισ’ 14ι. — D r e i m a l  ist -a tg  in 
metrisch festen Stellungen uberliefert: h αίραις am Versschlusse 
1 1 , navvodanaig μεμιγμενα χροίαισιν 20, εράταις φόβαισιν 781 . 
Der erste Dativ wird durch die von mir vorgeschlagene leichte 
Anderung (e^aig τέρηοντα statt des iiberl. ^ialg τερηνά, vulgo 
ίμαισι τερ7ενά) zum regelrechten Akkusative. Hartnackiger wider- 
setzen sich aber die beiden anderen Formen dem Versuclie, sie 
aus der Welt zu schaffen. Moglich ist es ja, dass navvodanaig
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aus παντοδάτζως verdorben ist oder dass zwischen παντοδάπαις 
und μεμιγμένα noch andere Worte standen: aber sehr nahe liegen 
diese Vermutungen nicht. Auch Fields εράτοις (als Attribut zu 
dem vorhergehenden στεφανοις) ist kein sicherer Better in der 
Not, da das Beiwort „lieblich“ der Stellung der Worte und dem 
Sinne nach aufs engste zu φόβαισιν gehort (man vgl. den zierlichen 
Parallelismus der Vers-Ausgange εράταις φόβαισιν ι:  ίπαΧαισι 
χέρσιν 2). Ich sehe hier keinen anderen Ausweg, als tatsachlich 
den kurzen Dativ auf - α ις  anzuerkennen, glaube zugleich aber 
auch die enge Grenze ziehen zu konnen, innerhalb deren er ge- 
stattet war. Von dem Artikel, welcher bei den Lyrikem stets 
ταΐς lautet, konnte die Endung -αιg auch auf ein dem Nomen 
vorhergehendes attributives Adjektiv Ubertragen werden, zumal 
wenn der Artikel fehlte und das Nomen selbst als ά-Stamm auf 
-ctioi endigte: das ist sowohl bei παντοδάπαις χροίαισιν als bei 
εραταις φόβαισιν der Fall. Diese Auffassung wird dadurch be- 
giinstigt, dass in dem einzigen Falle, wo eine dialektreine Inschrift 
aus guter Zeit -οις enthalt, der Verlust des i ein zwischen Artikel 
und Nomen stehendes Adjektiv getroffen hat: τοϊς πρώτοις 
προσσ^ψομενοισι 157 s. Dass die Lesbier -αις dem Homer 
entlehnt haben sollen, halte ich nicht fur notig zu widerlegen.

A lka ios  bildet den Dativ stets auf -αισι: ν,ννίαισι ϊΑμ- 
ηραισι 15*, ν,εφάλαισιν 5, όίραισι 361 , ιτα)Αμαισιν 60, Ισγατί- 
αισι 69.

Sicher verderbt und noch nicht emendiert sind die Worte κορνφασιν 
ανγαΐς, κορνφαΐσιν αγναΐς 5 2.

T h e o k r i t  αίσιν 2 8 2 .

2 9 4 . Der A k k u s a t i v  endigte in nord-achaischer Zeit auf 
-avg.  Daraus wurde nach der Spaltung des Stammes:

Thess. -ag, die Belege in § 198 no. 5, S. 476.
AeoL -α ι ς ,  die Belege in § 140 no. I, S. 415.
In der Verschiedenheit der thessalischen und aolischen Form 

besteht eben der sichere Beweis, dass zur Zeit, als die Nord-Achaer 
sich trennten, noch -avg gesprochen wurde, vgl. S. 414.

Dual.
295 . Vielleicht ist ein Nominativ Dualis erhalten in 

π ι σ τ ά τ α , vgl. ohen die Bemerk. in § 284, S, 537.
rai

»
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Die i-Stamme.

296 . Die nord-achaische Flexion lautete:

Singular P lu ra l
Nom. πόλις πόλι-ες, τρης aus *τρέί-ες
Vok. πόλε
Gen. πόλιος πολίων
Dat.-Lok. πόλϊ πολίεσσι, τρί-σσι
Akk. πόλιν *πολινς, πόλιας

Singular.

297 . V oka t iv  auf -i: aeol. *Λτxh Sappho 33 41, Βυηχι 
Alkaios 35.

298 . Der G e n e t i v  auf - ιος :
Thess. πόλιος I 6 9 . 39.47 53δ 54u, πόλλιος 63 u .

Ober πόλλιος vgl. die Bemerkung auf S. 488 unten.
Aeol. I n s c h r i f t l i c h :  πόλιος 834 84x4.25 85n 87i 119As 

D»i 1214.42 130s 15710 162r> 1633, aus romischer Zeit 165s. 13 

168ig.24/25 17312·4 6  Balbilla 175* Samml. 2192 2234 235 2 .6  

237e 254i4 u. a. m., προτάνιος Inschr. 83se 90 oft 911 111 1 
1271 . 3 , πρντάνιος 112s 115i 1 4 7 i4 . 16 156ι8/ιθ 157ιβ 173δ8, 
dior/Jaiog 8422, άγρέσιος 8531, Θεοδόσιος 119A 22, κρίσιος 1217 , 
dior/,rt(nog 157e, άνα&έσιος%, Ίππώνιος 90n, aus romischer Zeit 
αυντάξιος 16828, νΜτειρώσιος 173ιβ. — Bei A lka ios  23 37 A 
ist πόλεως durch das metrisch gleichwertige πόλιος zu ersetzen.

299 . Der D a t iv  auf -r:
These. πόλι 7 4 2  1616 18 oft 637.

Hellenietisch: πόλει 18 Λ1.
Aeol, πόλε 83 oft 119Dso.s7 119 A 2. 9. 19/2 0 , ά'κροπόλι 

119A n , διάλυσε 832o.
Hellenietisch eind πόλει 8510 119 A27 C8 D 7 1218 130 s 157u  160ie 

171 [d]ννάμει 89 ,, φύσει 124#, διαλάμψει 173.»β.

Plural.
Bieher nur im A o l i e c h e n  belegt.

800 . DenN om ina t iv  ΐδρεες  wirdBalbilla 175e einem Verne 
der Sappho entlehnt haben. Ob π ό λ ϊ ς  Inschr. 82» aus πόλιες 
kontrahiert oder der Form nach eigentlich Akkusativ ist (=» *πό-
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λϊ-ΐς aus *πόλϊ-νς), lasse icli unentschieden. Fur das letztere 
spricht τρτο-γχχί-δετ/.a 94i.

Ein alter urgriechischer Nominativ auf -εί-ες ist τ ρ η ς  aus 
*τρέ/-ες, aolisch nach Choeroboscus Orthogr. Aneed. Oxon. Π  
267, 10 oi Λ ίολέΐς διά τον η γράφονσιν αυτό τρης.

Hellenistiscb sind πρντάνεις Inechr. 854β, τρεις 908 119 Α30 1353.

301 . Der G en e t iv  auf - ίω ν : πολίων Inschr. 85io 9 δ Β ΐ7

160,δ.
Der D a t i v  hat seine urgriechische Form in dem Zahlwort 

τ ρ ϊ - σ σ ι  95Βιβ bewahrt, wenn nicht etwa τρΐσσι =  τρίεσοι zu 
lesen ist (vgl. § 118 no. 3, S. 392).

Die vollere Endung - ε σ σ ι  enthalten πολίεοσι Inscbr. 82e 
89&, διαλνοίεσοι 833.28.

3 0 2 . Im A k k u s a t i v e  liegen τρ[Γ]ς Inschr. 129A48, τρία- 
Άαί-όε/Μ 94 1 aus *τρϊ-νς: *τρίϊς und χ τ η σ ι α ς  rom. Inschr. 
17341 neben einander. Vielleicht ist auch der Nominativ πόλϊς 
Inschr. 82 2 der Form nach Akkusativ.

Ein neutraler Nomin.-Akk. ist τρί[α] Inschr. 135e.

Die u-Stamme.

303. Die Stamme auf - e u :  - u .
Flektierte Formen bisher nur im Aolischen belegt.

Singular Plural
Nom. πάχνς βαδν πάχε(β)ες βαδε(β)α
Gen. *πάχε(β)ος παχε(β)ων
Akk. 7ΰάχνν βάδν πόχε(β)ας βόδε(β)α
Der Genetiv Sg. ist bis jetzt nicht belegt. Das Paradigma 

des P I u r a l e s  beruht auf
Nomin.  Muse, πρέσβεες Inschr. 119Αβ», ωκεες Sappho 

1 10 ; βροόοπαχεες 65.
Hellenistiscb ist die ale Akkusativ verwendete Nominativform πρέσ

βεις Inschr. 842.
Nomin.  Akk. Neu t r .  παχεα Inschr. 94e, βάδεα Alkaios 39».
Akk. M asc. πάχε[ας] ? Inschr. 94,.
Genet iv.  αίμιοέων Inschr. 82o.u, παχεων Inschr. 9 4 4  Al

kaios 3 3 7 .

I
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304 . Die Stamme auf reines -n  : -u

sind bis jetzt nur sparlich belegt:
Nomin.  Sg. Aeol. χί?.ληστνς Inschr. 1 1 2 9 . 14 .19  113e.ii H 6 3 ,

vg Alkaios 99, χέλν Sappho 45. 
G e n e t i v S g .  Thess. Bifrvog 18e.

Aeol. χελληστνος 1121 3 . 23/24 11δβ.
Akkus. Sg. Aeol. v(v) zweifelh. Inschrift 926 , χέλληστυν

1144. ίο, */)*άμυν Sappho 64, αρπον Glosse. 
Gene t iv  PL Aeol. )'£ztw^Sappho68 4Theok.29 3 8 ,o^tw yTh.3 0 7 J. 
D a t iv  Plur .  Aeol. δρυ-σιν Sappho 42.

Die dipktkongisclien und konsonantischen Stainme.

Allgemeines zu den Endungen.

3 0 5 . Der A k k u s a t i v  Sg. endigt in den thessalischen und 
aolischen Inschriften stets auf -a.

Eine Auenalime raaclit nur thess. κ ιό ν α -ν  7 40.

306 . DeA D a t i v  Plur .  bildeten die Nord-Achaer in der 
Sprache des t a g l i c h e n  L eb en s  s te ts  auf -eaat:  die thes
salischen und aolischen Belege in § 192 no. 8 , S. 471. Die ur- 
griechische Endung -σι (-σσι) lebte nur in der gehobenen Sprache 
der P o e s i e  weiter: οτίβεσ-σι Alkaios 97, στή&εσιν Sappho 2 6 

27 83, χέρσιν Sappho 78s, γυναιξιν Theokrit 28s, δαμότισιν 2 2 , 
7taioi (=* πόντεσσι) Balbilla 174is.

Die Inschrift 166 mit γύναιξι 0 stammt aue romiecher Zeit.

307 . Die Glosse ε ρ ε ε σ φ ι , welclie wahrsclieinlich den 
Thessalem zukoramt, legt Zeugnis dafur ab, dass in nord-achaischer 
Zeit der I n s t r u m e n t a l i s  auf - φ ι  noch lebendig war.

Der aolische A k k u s a t i v  στάτηρες iet auf S. 550 Mitte besprochen.

Dual.
308 . Der nord-achaische N o m i n a t i v  D u a l i s  auf -c ist 

belegt durch:
Thess. δει μεν ε 7 ίο, wahrscheinlick — att. δαίμονε.
Aeol. [αν}δρε Inschr. 129B2, IJber den aolischen Dual vgl. 

die Bcmerkung in § 284, S. 537.
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Die diphthongischen St&mme au f -eu, -eu. 

a. Appellativa auf -ijF : -ef(-ev).

309. Die nord-achaische Flexion lautete:
Nomin. Genet. Dat-Lok. Akkus. Yok.

Sing, fiaaiu  ίς  βασιληβος βασιληβι βασιληΒα βασιλεύ
Plur. β α σ ιλ έες  βασιληΡων βασιληβεσσι βασιληβας

Singular.

Nomin.  These, βασιλείς Ιβπ/ιβ.
Aeol. βασί?*ευς Inschr. 83ae 119Dio Balb.l75ie 1 7 6 7 , 

γραμματείς Inschr. 878 l l l i o ,  αινιγράφευς 85s, [Ιρ]ε«: 98i.
Genet .  Thess. βασιλεϊος I 6 2 . π . 23. 43. 43.47 (aus βασιληος).

AeoL βασίλψς Alkaios 48A , βασιλεϊος in der 
,jungerenu Aeolis. vgl. § 151, S. 424. Sicher erganzt ist 
βασί[λψς] Inschr. 8345.

Die hellenistische'Form βασίλεως drang am Ende des 4. Jabrh. 
ein: Inschr. 119B,e D^,, aus romischer Zeit ίερεως 17S6V Nicht 
dialektrein ist die Inschr. 85 mit γραμμάτεος 10. Aus romischer Zeifc 
etammen άρχείρεος 1697/81 άρχιερεος 173rj0.

Boeot. γραμματεϊος (aus γραμματηος) Samrnl. 488134.
D a t  Aeol. tzαμβασίληϊ Alkaios 5 4 .

Hellenistisch: [βασ]ίλει Inschr. 1212e.
Boeot. βασιλεϊϊ (aus βασιληϊ) Samml. 425s u. a. m.

Akk.  Aeol. βασιλψ, Inschr. 8345. 47, πρεσβεία (aus πρέσβηα) 
Inschr. 160βι, παμβασίληα Balbilla 174e.

Hellenistisch: γραμματέα Inschr. 8539. 47, εΐρεα άρχείρεα 171 β. 7.
Vok. Aeol. βασ!)^[v] Balbilla 175δ.

Plural.

Nom. Aeol. βασίληες Inschr. 83 9, ϊρηες Balbilla 175β, μαλο- 
όρόπηες Sappho 93.

Genet .  Aeol. βασιλέων Inschr. 129 A 97·
Hellenistisch: βασιλέεον Inschr. 119D ,3 17114l Ιερέων 168„.

D a t  Aeol. [βασ]ιλψσσι Inschr. 129A 7 .
Hellenistisch: είρεεααιν Inschr. 166lt .

Akk.  Aeol. βασιληας Inschr. 83is 129Ais, Ι'ρηας 834a.
Hellenistisch: βασιλέας Inschr. 85

A 'nm |erkung. Zahlreich eind dieBelege der b d o t i s o h e n  Flexion 
~εύς: -ε7ος : -e t t : -εϊα, Plural -εΤες u. s. w. (aus ·ηος, ·ηΧ u. e. w.).

♦



545

b. Eigennamen, Ethnika, Demotika, Phylennamen
auf -sF(-tv).

310· Ini Gegensatze zu den Appellativis bilden die Eigen
namen u. s. w. meistens alle Casus von dem Stamme auf -εβ(-εν) : 

Nomin. Genet. Dat.-Lok. Akkus. Vok. 
Sing. ’Αχιλλενς *4χιλλέβος 'AyOliFi ’A yM JF a 'Αχίλλευ
Plur. Φωνάρες Φω'/JFcov ΦωτΑΡεοοι * Φων.έΡας.

Singular.
Nominat iv .  Thess. Νείλενς 16δ$.
Genetiv. Aeol. Νήλεος Theokrit 2 8 3 , Τερφεος Inschr. 156is. 
Dat iv.  Aeol -ει aus -ε(β)ί in den Demen-Namen Αρομάει 

Inschr. 90 ι2, -yccet 90i4, ’Αχερδάει 90is 91a, und dem E th- 
nikon Sekevnet 159g.

Akkusat iv.  Aeol 'Αχίλλεα Alkaios 48A.
Vokat iv.  Aeol. 3ΑχΙλλευ Alkaios 48B.

Plural.
Nominat iv .  Aeol. Καισάρεες Inschr. 125 (von Καισαρενς). 
Genet iv .  Aeol. Πρωτέων Inschr. 1 1 2 4 , Φωκίων 1132. 1 1 115a. 
Dativ.  Aeol. Αίγαέεσσι Inschr. 155a (s. Nachtrage), Γραδα- 

νορέεσσε 9 0 7  (Demen-Name: Nom. Sg. Γραδανορενς).
Von den Grammatikern wird als Form der ·»νεώτεροι ΑΙολεις« der 

Genetiv Αχίλλειος == ΆχΙλληος angefiihrt, s. § 151, S. 424. Ferner Kaioa- 
ρήων Samml. 3038. Im Bootischen der etarke Stamm mit ει = η: Θειο- 
πιειος Samml. 488β0/6, 4940 570,. 4 5718 864, N 807a4. 8, Θειοπιείων 806u 
8078 809, Φωκεΐας 489 9. 2ϋ u. a. m.

Diphthongisehe St&mme (Feminina) au f - o l : -oi.

311. Die nord-achaische Flexion lautete:
Nom. Gen. Dat. Akk Vok.

Ψατεφώ Ψατεφώς Ψαπφώι Ψαπφών oder ΨατεφίΖ Ψαπφοϊ
Nom. Thess. -ον aus -ώ: Μελαν&ον 48 r, γΑρϊ\ατον 72a 4.

Aeol. Βίω Inschr. 106, 'Ασίννω 144 b, Αάτω  Sappho 31. 
Gen. -ως ist aus -ο$-ος oder aus -ω/-ος kontrahiert.

Aeol. Πειθώς Inschr. 92 3/4, ανδως Sappho le (von η 
ανδώ =  ανδα), Γίλλως 47, Γόργως 48, Γυρίννως 76, Σάτκρως 
Adesp. 62.

Boeot. Νιονμώς Samml. 498is, ’Απολλώς 406ηια/3ο. 
Dat.  Thess. Πειθ(ώ)[ι] 6 6 : wohl nicht Πειθ(ώ).

Boeot. K?ucoi Samml. 501 ο, Φιλλώε 429s, Είσώ 1122.
H o f f m a n n ,  die griecbischon Dialekte, I I .  35
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Akk.  Die Endung -ω aus -oi-a fiihrt:
Aeol. Μεγίστω  Inschr. 13810 .

Die Endung -ων aus -ωε-ν erscheint in 
Aeol. ”Ηρων Sappho 71, Αστών Choeroboscus im 

Thes. Cornuc. et Horti Ad. 268 B.
Boeot. Ααμών Samml. 387 s, ^Act/Jmtcwv 394*, Nr/xov 

N  40614 , Νιονμών 498 ίο, Παναρμών 721 u. a. m.
Yok. Aeol. Ψάτεψοι Sappho 59, Σάπφοι Alkaios 55.

tjber Ψ&πφ Sappho 120 vgl. oben §269, S. 524. Das uberlieferte 
Κρόκωι Alkaios 62 ist wahrscheinlich in Κρόκοι ζα andern.
a. Von zwei mannlichen Stammen auf -a>/ endigt der Dativ auf -ω«: 

aeol. ηρωι Inschr. 108 109, χρώι (uberl. χρω) Sappho 2 ,0.
b . Der aolische Genetiv /Ίδρως Adesp. 63 ist wahrscheinlich nicht 

nach den -ωι-, sondern nach den -ωσ-Stamraen per analogiam gebildet, 
vgl. aeol αιδώς Nom. und Gen., s. § 312.

Die St&mme au f  -s.

1. Die Feminina auf -οοσ : -oa.
··

312. Belegt sind bis jetzt, und zwar nur im Aol ischen:
Nom. avojg (lat auror-a) Sappho 18 95 153, αιδώς Sappho 

28s Alkaios 55. Nach dem Genetive βίδρως haben wir 
auch den Nominativ βίδρως Sappho l i s  als ωσ-Stamm an- 
zusetzen.

Gen.  auf - ως aus -ο{σ)-ος: ανως Balbilla 175s, αιδώς Alkaios 
21, βίδρως Adesp. 63.

2. Die Neutra auf -«σ-, Nomin. -og.
3 1 3 . Die nord-achaisclie Flexion lautete

Nom.-Akk. Gen. Dat.-Lok.
Sing. γένος γένεος γίνει
Plur. γένεα γενεών γένεο-σι} γενέ-εοοι.

Die Belege beschranken sich bis jetzt aufs Aolische.  Hervor- 
hebung verdienen:

Gen. Sg. μέρεος Inschr. 94s, τέ{λ~]εος 156is, γένεος 171 ιβ, 
7ΐ)Α9εος 173ιβ, βέλεος (iiberl. βέλενς: zweisilbig gemessen) Alkaios 
15^ 9 ξίφζος 33 s, στη&εος 36 42. Unter dem Versictus ist e 
gedehnt in τεμένψς Alkaios 152, vgl. § 51, S. 336.

Dat .  Sg. Bisher nur in αντοέτει Theokrit 28is belegt
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No min. P l u r .  αν^νεα Inschr. 1351 , μελεα Sappho 50, 
βράχεα 70, αν&εα 121 (εντεα Alkaios 32).

Die kontrahierte Form auf -»/ ist liellenistisch: μέρη Inschr. 138e, 
βράκη Theokrit 28,, Compend. I § 17.

Gen. P lu r. ετεων Inschr. 117c I 6 8 2 6  Theokrit 30is, αλ- 
γέων Alkaios 95, αγίων 105B, τερέων 155, ορίων Adesp. 60.

Dat .  P lur .  H it der urgriechischen Endung -σ ι: στή&εσ-σι 
Alkaios 97, vereinfacht στνβεσι Sappho 2 6 27 83. Erganzt: 
έτ[ίέ]σσι Inschr. I 6 I 0.

3. Adjektive auf -ψ: -εσ-.

314 . Die u rg r i e c h i s c h e  Flexion bestand auch in nord- 
achaischer Zeit noch u n v e r a n d e r t :

Nomin. Genet Dativ Akk.
Sing, -γενής, -γενες -γενίος -γενέϊ -γενεά
Plur. -γενίες, -γένια -γενεών — -γενεάς

Im T h es s a l i s ch e n  ist bis jetzt nur der Nomin. und Genetiv 
Sg., und der Akkusativ Plur. belegt.

Singular.

Nomin.  These. Zahlreiche Eigennamen auf -κρατείς, -μένεις, 
-γίνεις, -φανείς, u. s. w.

Aeol. Πν&οφάης Inschr. 85 56, λυσιμελης Sappho 40, 
7*ληρης 53, αφανής 68 s, άσίνης 80, u. a. m.

Neu tr .  Aeol επίμε?*ες Inschr. 85^2, [ευ'/]?^ες 95B23, επ- 
άναρχες 165β.

Genet .  Thess. 'Επιγενεος I 6 1 . 25, Λιογίνεος 18n ,  ‘Έρμογέ- 
νεος 1 8 4 2 .

Aeol. ’Λγησιμίνεος Inschr. 119Ase, ΐΑίριστοκράτεος 
1-4716 , Αιαφίνεος 1531 , Ααοδικεος 173δ7/68, είσέβε[ος) 
Balbilla 1 7 5 2 ο, μελιΜδεος Alkaios 45 47.

A kk  us. Aeol. νπερβάρεα Inschr. 1731 5 , ηαντεΚεα^, λα&ι- 
ν.αδεα Alkaios 41s, ευάνϊϊεα Sappho 78s.

Plural.
Nomin .  Aeol. σνγγένεες Inschr. 151, άτέλεες 155ai«.ie 

(s. Nachtrage), ενσίβεες Balbilla 1751 5 , άόλλεες Alkaios 37 A.
Hellenietiech ist ονγγένείς Inschr. 85 ,e.

Neutr .  Aeol. άτί)*εα Inschr. 155ais (s. Nachtrage), άλά&εα 
Alkaios 57 Theokrit 29 1 .

35*
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Akkus .  These, ερέας Glosse, — Aeol. ά)Α&εας Theokrit 29*.
Genet .  Aeol. σιτγενέων Inschr. 1711 *.

Ober den Inetrumentalis these, ε ρ έ ε σ φ ι  vgl. S. 225.

3 1 5 . Dieser urgriechischen Flexion trat nun im Aolischen 
eine andere zurSeite: die εσ-Stamme (Nom. -ης) gingen in re ine  
η- S t  am me iiber und bildeten

Nom. G enet Dat. Akk. Vok.
-γένης -γένη (aus *-γένηο) -γένηι -γένψ  -γενε

Belege:
G e n e t  Θεογενή Inschr. 90u  107. ίΑντιφάνη 90i*, Αίη  103, 

*Εχεχράτη 104. Ζώη 110, T il μη 124j, Είαγένη 127 7, *Ερμο- 
γένη 8, "*(/)*,'9, Jioqνάνη 142 a b, ίΑναξάν&η 143, *Ερατο- 
γένη 145 a.

Wenn im Compend. Ill § 32 gelehrt wird, die Aoler batten den 
Genetiv Sg. ohne -ς gebildet, so ist das richtig: nur baben die For- 
men nicbt Σωκράτον, Αιομήδον, sondern Σωκράτη, Διομήδη gelautet.

Dat iv .  J ηψομένη{ί) Alkaios 52 94. Αημοσ&ένη Priscian I  54.
Akkus .  όαμοτέλην Inschr. 129A.U, άβόν.ψ Sappho 72, ιμ- 

φέρην 85, όνσμένην ν.ν/^τέρην ενρννέφην Choerob. Schol. 
424, 25 =  Anecd. Par. I  396, 19.

Vok. Σώ/^αιε, 'Λριστόφανε, Λημόσ&ενε Compend. ΙΠ  §32:  
bei Alkaios με?Μχόμειόε 55.
Den Ausgangspunkt dieser den a-Stammen vollig analogen 

Flexion bildete der A kk  us a t iv: er endigt nicht nur in den 
iibrigen achaischen Dialekten, dem Bootischen, Arkadischen und j 
Kyprischen auf ~ην (boot, -ειν), sondern auch bei den Attikem I 
und Ioniem in den Eigennamen auf -χράτης, -γένης, -σ&ένης j 
u. s. w., vgl. G. Meyer Griech. Gramm. * § 330, S. 321. Das i 
Originelle des J u n g - A o l i s c h e n  besteht also in der Bildung 1 
des Genetives, welcher bei den aolischen Lyrikem und in alien I  
iibrigen Dialekten seine Grundform auf -εος bewahrt hat. m

3 1 6 . Folgencle βο-Stamme verdienen besondere Erwahnung: 9

1 . - κλη ς  aus -χλέΕης 9
ist im Thessalischen und Aolischen mit den einfachen Stammeu Sj 
auf -ης zusammengefallen: S

These. Ε(1)ρα/Μος 63 i* aus Ε\ραγ.)*έος statt *ΕιρατύΜος. W 
Aeol. Genetiv Ξενόχλη Inschr. 90*, Αιοννοίχλη 971 , Θεό/2η J |  

126, Dativ Καλλίώ.ηι 109, Akkus. Πραξίχλην 112 to.
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2 . τ ι λ εσ -  „mehr“ :

Aeol. τιλιάς Inschr. 8 2 9 . 10/1 1 , πλεα  90s.

3. Νηρη  ® Νηρης (Nomin.)

soli Alkaios 144 gesagt haben. 1st Νήρη wirklich der Nominativ 
(und nicht etwa der Vokativ, welclier bei den Arkadem stets auf 
-rj endigt, vgl. Bd. I  S. 251 unten), so ist er in seiner Bildung 
den bootischen Kosenamen auf -ει (aus -η) zu vergleichen. Die 
letzteren sind nun freilich, wie ich glaube, keine alien Nominative 
auf -η: denn sonst ware es auffallend, weshalb das Sigma gerade 
nur in Kosenamen, nicht in Yollnamen fehlt. Der Kosename ist 
urspriinglich Rufname, sein eigentlichster Kasus also der Vokativ. 
Vielleicht sind deshalb die bootischen Nominative ihrem Ursprunge 
nach Vokative.

-τι als Ausgang eines Nominatives in der aolischen Inschrift 
164 m ist zweifelhaffc.

4. These. Ί π τ ι ο ί . ρ ά τ ε ι ς  (Genetiv) 69

steht den Genetiven N r/Aag  6 β, Χ ε ί μ α ς  6 ιβ gleicb: diese 
konnen, als Kosenamen (vgl. den vorigen Absatz), auf die asig- 
matischen Nominative Nr/ua, Χείμα zuriickgehen oder, wie bereits 
in § 22, S. 295 angedeutet wurde, aus *Nr/Ja-ogf *Χείμά-ος 
kontrahiert sein, vgl. -laog 6 8 4 , -(%)λεαος 6 8  6. In jedem Falle 
setzt der Genetiv 'ΐτιποκράτεις einen ij-Stamm Ίπποκράτει- vor- 
aus und reiht sich deshalb der in § 315 aufgefuhrten aolischen 
η-Flexion an.

Stftmme auf -r.

1. Auf -ηρ : -ερ.

317.

Nord-achaische Flexion: I

ανν,ρ:
άνήρ, ανδρόςί *ανδρί9 ανδρα 

I ανδρες9 άνδρών, *άνδρ·ίοσι9 ανδρας 
Da das thessalische ανδρα 71 \ in einer poetischen Formel steht, 

so beschranken sich die Belege bisher aufs A o l i s ch e :
Sg. Gen. ανόρος Sappho 917 .

ανδρα Inschr. 12192 130* I 6O10 Alkaios 33r,. 
ανδρες Inschr. 83es Sappho 91 β Alkaios 23 3 9 7 . 
ανδρων Inschr. 173i9 Alkaios 15e 6 6 , Theokrit
2 8 l 8  2 9 i 9.23.

PI.
Akk.
Norn.
Gen.
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Akk. ανόρας Inschr. 83n  129 A 40.
Du. Nom. Akk. [aV]dpe Inschr. 129B*, vgl. oben § 284, S. 537

a. Ob Theokrit’s Genetiv ανερος  28]9 den Lesbiern entnommen 1st 
eracheint nacb diesem Tatbestande zweifelhaft.

318 . ά σ τ τρ ,  α Ι θ ή ρ  (bisher nur im Aeol. belegt):

αστερες Sappho 3 j, αστέρων 133, αστέρας Theokrit 30 27. 
at θέρος Sappho 1 11 /12  Balbilla 174s.

2. Auf -τηρ: -τ ε ρ : -τρ. |

a. N o m i n a  a g e n t i s  a u f  -τ*;ρ: - τερ . |
3 1 9 . Diese fubren in alien Casibus den starken Stamm

(~τηρ·) durch: nur der Vokativ endigt auf -τερ. |
Sg. Gen. Aeol. σώτηρος Inschr. 98 1 , σαώτηρος 168 **. |

D a t Aeol. σωτηρι Inschr. 98 s· f
Akk. Aeol. σαωτηρα Inschr. 172 s, κρατήρα Alkaios 45. |
Vok. Aeol. τ ρ ι β ώ λ ε τ ε ρ  Alkaios 38 (— τριβολ-ώ)*ετερ). I 

PI. Gen. Aeol. στατήρων Inschr. 138 e. jj
Akk. These, στατεϊρας 18 oft, — Aeol. στατήρας Inschr. |

119Αιι  Bs. **
Da aeol. σ τ α τ ή ρ ε ς  Inschr. 12148 wahrscbeinlich von dem in der vorigen 

Zeile stehenden Infinitive άποτάσσην abhangt, so baben wir damit aucb 
einen aolischcn Beleg fur den bisber aus der Phtbiotis (στατήρες Samml. 
1448,), aus Delphi (τέτορες Samml. 1683e), ans Elis (όμόσαντες Samml. 2151 n , 
τετορες 11623/4, πλείονερ 1172 8, χάριτερί7) und Achaja (ουμπο)*μήσαντ$ς 
Samml. 1612 7/8, αννδιααώισαντες 9ftin δαμοσιοφνΚαχες 161δ4, ίλάσαονεςΧ%) be- 
kannten A k k u s a t i v  d e r  k o n s o n a n t i e c b e n  S t a m m e  au f  - ες.

b. V e r w a n d t s c l i a f t s n a m e n  a u f -τ?;ρ: -τερ :  -τρ.
320. π α τ ή ρ , μ ά τ η ρ , θ ν γ ό τ η ρ .
Wichtig ist, dass in nord-achaischer Zeit im Genetive und

Dative die synkopierten Formen π α τ ρ ο ς , π α τ ρ ί  und die mittel- 
etufigen Formen π α τ έ ρ α ς , π α τ έ ρ ι  neben einander bestanden: 

Gen. πατρος: Aeol. Inschr. 17356/57 Sappho 17, ματρος Bal
billa 175i7.

7τατερος: Thess. 51, — Aeol. Balbilla 175ιβ.
Dat. πατρί: Thess. 75i, — Aeol. Άΐατρι Inschr. 123.

πατέρι: Aeol. μάτερι Sappho 95.
Akk. πατέρα: Aeol. μάτερα Inschr. 13810 Sappho 38, θυγα

τέρα Inschr. 124i.
Romisch: ΰνγατοι Samml. 283, ύνγατρα 2321 neben Φνγάτερα 235,.

W:
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Vok. πάτερ : Aeol. ματερ Sappho 90.
Im P l u r a l  ist bis jetzt nur - τ ε ρ - iiberliefert:

μάτερες Tbeokrit 2 8 1 2 . — πατέρων Alkaios 71 104 105A. 
Θυγατέρας Inschr. 119 A 9 B 5.

321 . Α α μ ά τ η ρ  (s. § 89, S. 374):
Thess. Λάματρι 9 i, — Aeol, [zΓ\ώματρος Inschr. 1537 .

3. Vereinzeltes aus dem Aolischen.

322 . ρψωρ Inschr. 129B40, ρητορίζι, αντοκράτορος 168as/i4. 
νέκταρ  Sappho 5s, οναρ 87, ε)*αρ Glosse.
βηρος  „des Friiklings“ Sappho 39 Alkaios 45. 
βληρ  „Koder“ Glosse, π υ ρ  Sappho 2io Alkaios 34i.

St&mme auf -n.

323 . 1· Auf - ψ :  -εν (:-v).

Sg. Nom. Aeol, ερσεν Inschr. 92 6, τέρε\> Sappho 5 4 3 .
Akk. Tliess, ί,ιμένα 16 4a.

Aeol. φρένα Sappho 72 110, αμφενα Theokr. 30s 8. 
PI. Gen. Aeol. φρένων Theokrit 29s, αρνων 28i$.

Akk. Aeol. φρένας Alkaios 50s 51 6 8  Theokrit 29as.

Das thessalisclie δ ε ιμ εν ε  Nom. Dual. 7 10 verkalt sick im 
Suffixe zu att. δαίμονε genau so wie λιμην zu )^ιμών, στάμων 
(ion. στημων) „Aufzug am Vebestukl“ zu lat. stamen, staminis 
u. a. m.

324 . 2. Auf -αν-ς: -cu'-.

Nom. Sg. Aeol. τάίχας, μέλαις-, s. § 140 no. I  S. 414.

325 . 3. A uf -tv-.

Sg. Nom. Der in nord-ackiiischer Zeit noch bestehende No- 
minativ auf -ενς (vgl. § 198, S. 476) wurde bei den Tkessa- 
lern zu -eg, bei den Aolem zu -εις (§ 140, S. 415): είς Al
kaios 75 Anecd. Ox. I  171, 18; μηδεις Inschr. 84s 117», 
ονδεις Alkaios 49.

Nom. Neutr. Aeol. μηδέν Inschr. 83 6. as 84« 11710 120e Al
kaios 44, ονδεν Sappho 2 g .n  Alkaios 35s 76.

Gen. Aeol. μηδενος Insclu. 83 4, δένος Alkaios 76.
D a t Aeol. μηδένi Inschr. 120s. 4.
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Akk. Aeol. μηδενα Inschr. 84o 120e Alkaios 11, ονδενα
Sappho 692 .

'326 . 4. A uf -ων: -ωνος.

Ausser den Kosenamen auf -ων (thess. -ovv) wie z. B. Γλαυ
κών, Λαμων, Κ)£ων u. a. m. ist zu nennen:

Aeol. χείμων Alkaios 34*, χείμωνι 185, χειμώνα 34s.
Zu den Kosenamen auf -ων gehoren auch die tliessalischen 

N am en’'/ονν 62ΐδ, ’ίοννειος 62 1 und Π ο τ ε ι δ ο ν ν  2 1 4 /5  29 30 
51, welclie nicht aus **Ιαων, *Ποτειδάων kontrahiert sind.

Der aolisclie Kurzname Λ  ράντων, J ρακών ος (oi Λίολεϊς 
Λράν.ωνος )Αγονα ιν την γενικήν Choeroboscus Schol. 79, 9) ist von 
dem auf Vergleichung beruhenden Vollnamen J  ρακών, Λράκοντος 
(Fick Personennamen VI) zu trennen.

3 2 7 . 5. A uf -ων: -ονος.

Aus den Belegen seien hervorgehoben:
Gen. Sg. Aeol. 2τρνμονος Inschr. 105, Μέμνονος Balbilla 177 a,

βαρνδαίμονος Alkaios 37 A.
D a t Sg. Aeol είκονι Inschr. 113u  114u.
Akk. Sg. Thess. κίονα 177 5424 63i2, κίοναν 7 4o.

Aeol εικόνα Inschr. 101 s/e 116 7, τζλενμονα Al
kaios 39 1 .

Vok. Sg. Aeol ’’Λ π ο λ λ ο ν  Alkaios 1, Μέμνον Balbilla 175$.
Den Vokativ vertritt der Nominativ χ ε λ ί δ ω ν  Sappho 88.

Plur. Norn. τέκτονες Sappho 91s, — Akk. -ovag Inschr. 94i.
Die iibrigen Casas dee Plural sind bis je tz t nicht belegt: in der In- 

echrift 129 A habe ich έλάσ[σοις]  ,0/β1 erganzt.

St&mme auf -nt.

1. A uf -ων : -ονr-.

328 . Die n o r d - a c h a i s c h e  Flexion stimmt mit der ge- 
meingiiechischen iiberein, abgesehen natiirlich vom Dativ Plur. 
auf -όντ-εσσι: Thess. und Aeol Belege auf S. 471 no. 8.

Nur in dem thessaUschen κ α τ -ο ι κ ε ί ο ν ν & ι  17s aus κατ- 
οικη-ωντι D a t Sg. =  att. κατοικούν τι ist der starke Stamm dee 
Nominatives (κατοικηων) auf einen obliquen Casus (der κατοι- 
κηοντι lauten miisste) iibertragen.
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2. A uf -wr)-g: -ντ-,

3 2 9 . Das v im Nominative Ser. fiel vor σ bei den Thessa- 
lem spurlos ans (Belege in § 198 no. 4, S. 476), bei den Aolem 
ging es in i liber: - α ι ς ,  - ε ι ς , -ο ι ς  u. s. w. (Belege in § 140 
no. I  S. 414—416). Ob ενδνς  Alkaios 156 (aus *εν-δν-ιπ-ς) 
lautlich sein i eingeblisst hat oder die von den Abschreibern ein- 
gesetzte attische Form ist, mlissen wir unentsehieden lassen.

330 . Kurz war das a des Nominatives παν ,  s. S. 261.

331 . Ein echter Vokativ ist Ε νρ νδα μ ά ν  Alkaios 132 
(Stamm Ενρν-δαμαντ-).

332. Ob Balbilla den Dativ π α ϊ σ ι  «= att. πάσι (Grund- 
form *πάντ-σι) mit seiner kurzen Endung -σι (statt -εσσι) frei 
gebildet hat, weil ja dem attischen Nominativ πας im Aolischen 
παίς entsprach, oder ob sie ihn bei der Sappho fand, wissen wir 
nicht: beides ist an sich sehr wohl moglich.

Stamme auf Gutturale.

333 . Die nord-achaische Flexion zeigt keinerlei Abweichun- 
gen. Den V o k a t iv  *fava (aus *Εάνακτ) vertritt der Nominativ 
βάναξ  Alkaios 1. Mit eingeschobenemNasale ist der aolischeStamm 
xf jaf f i yy- „Abstammung“ (ψάφιγγι Inschr. 119 A h  B h ) gebildet.

Stamme auf Dentale.

334. Die Endungen sind die gemeingriechischen. Des 
Stammes wegen verdienen Hervorliebung:
auf -Ιό-:  'ΛρτεμΧδ- ,  These, und Aeol., Belege auf S. 313; 

αθ7ΐίδες Alkaios 15r>, κνπάσσϊδες ο, λογάδες 18 β, νπα&νμϊδας 
Sappho 46 Alkaios 36, πάτριό i Inschr. 171 u , κακοπάτρϊδα 
Alkaios 37 A, πολνΐδριόι Sappho 166 u. a. m.

Die Belege fur π  a i d -  aus *παΓίδ- in § 143, S. 419. 
a u f - i d -  =  gemeingr. -id-: aeol. κ,νάμϊδες  Alkaios 154. Ferner 

ist die Glosse κλάδες  =  homer, κλψδες aus κλαϊδες: κλάϊδες 
entstanden.

auf - i d - :  aeol. der spatromisclie Nominativ π ά ε ι ς  Inschr. 106 
kann als πάϊς aus *παβίδ-ς gedeutet werden. 

auf aeol. ορνϊ&α Inschr. 9 2 7 , ορνϊ&ες Alkaios 27 84.
auf - ιατ - :  these, und aeol. & ε μ ισ τ - ,  Belege auf S. 297 unten.
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a. Xach dem Zengnisse der Grammatiker traten die fd-Stamme bei 
den Aolern gern in Γ-Stamme fiber: 'Αρτέμιο; θέτιο; μήτιο; Compend. ΠΙ 
§ 31, xkatr Gregor Corinth p. 581, κταμιν σφραγιτ Eust&th. 8, 44; 265,18 
(danach Herodian I 415, 15; 534, 26). Inschriftlich: πάττνχιτ 1177, ans 
romischer Zeit καιν 169*, Αρτεμιν Samml. 303, xat BalbiUa 175,. Bei den 
Lyrikern kann die offene Form καις Sappho 34 85 106 Adesp. 51 auf 
einen ι-Stamm znrfickgefnhrt werden.

Einen Stamm anf - r  =  a t t  -vd hat χΐάμντ Sappho 64.

335. Wurzelnomina.

βώς, βοβ ό ς ,  { io f i ,  * βών: bisher nur im Aeol. belegt
Nona, βώς aolisch nach Priscian V I 69, entstanden ans *βώβς, 

das Nahere in § 90, S. 375.
Gen. βόος Inschr. 1121 7 .
Akk. βών erhalten in H  238.

Ζευς ,  J iFog,  J i F i , J i Fa :
Nona. Aed. Zkvg Alkaios 34 1 77.
Gen. Aeol, z//oc  Inschr. 119A s  16 8 s. 15 Balbillal7 5 4  Sappho 

I t  65, Alkaios 1 41s 85, Theokrit 28s 30so.
D a t Thess. J i i  6 8 *, kontrahiert J i  l i .

Aeol. J u  Inschr. 152s, kontrahiert J i  112i8.
Akk. Thess. J ia  64 1 , — Aeol. J ia  Inschr. 119 Cso·

*μην  oder *μης,  μηννος,  μηννι ,  μηννα  „Monat“:
Thess. und Aeol.: Belege auf S. 481 no. 3. Der Nominativ 

1st bis jetzt nicht iiberliefert
raF-  jjSchifF4: im Aeol. sind belegt νάϊ Alkaios 18i, raog 19s, 

ναεοσιν 79.
n o d -  „Fuss“ : im Aeol. sind belegt δασν-7ro[da] Inschr. 93s, 

ααρά-ποδα Alkaios 37 B, πόδες Sappho 98 1 , ηόδεσσιν 54, n o · 
dag 19. Zweifelhaft ist der NominatiT nog Adesp. 72. 

χηρ,  χερρος  u. s. w., Plur. χερρες:  im Aeol. sind belegt χηρ 
Herodian Π  599, 13 (das Nahere in § 48, S. 334 ff.), χερρες 
bei Grammatikem, χερρας Theokrit 28 s (das Nahere uber χερρ- 
in § 213 no. 6 , S. 491), χέρσιν Sappho 78*.

336· Anomala.
yvva, γνναΐΥ.δς , yvvatY.t u. s. w.: Thess. und Aeol.y Belege in 

§ 122, S. 394. Die Form des Vokatires kennen wir bis jetzt 
nicht

"Λρενς ,  bisher nur im Aeol. belegt In der Flexion tritt neben 
dem gewohnlichen *Λρεν(ρ)~ seltener Wpij- auf (iiber das Ver-
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haltnis der beiden Stamme vgl. S. 434): Nomin. ^Αρενς Sappho 
6 6  Alkaios 124, — Genet. *Αρενός  Alkaios 29, — Dat. 
*Λρεν ϊ  Alkaios 30, ”Α ρ η ι  (u _) metrisch fest Alkaios 151 , 
^Αρενϊ neben "Λρψ  iiberliefert Sappho 91, — Akkus. ”Α ρ έ ν α  
Alkaios 31, — ΉΑ ρ ε ν  Alkaios 28. Bei Alkaios 23 ist α ρ ε ν -  
ϊος  neben αρψος iiberliefert.

b. Pronomen.
337. D e r A r t ik e l .

Nora. y /
0  το ya οΐ τα αΐ

Gen. τώ, τοϊο τας τών *ταων
D at τώι ται {aeol. thess. τάν)

Lok. τοϊ, τνϊ ταϊ τοϊς ταϊς

Akk. τον τό τάν *τόνς τα *τάνς
(thess. τός, aeol. τοίς) {these, τάς, aeol. xalg)

Singular.

Nora. Thess. 6  12s 16 17  1 8 1 3 . 18 . 2 2 . 39,»  7 3 4 .3 6  I 6 1 2 . 1 5  18 oft 
48 e 651 , τό oft.

Aeol. d, a und τό sind in den Inschriften und bei den 
Lyrikem oft belegt.

fiber den fehlenden Spiritue asper vgl. § 187, S. 465 oben.

Gen. These, του (aus τώ) 63 1 2 65s.
τοΤ (aus τοίο) I 2 6 2  7 4 . 8. 3 5 .3 7  16 oft I 8 3 1 215 51.

Aeol. Stets τώ, oft belegt in alien Quellen.
Fur τώ und τοΓο gilt das Gleicbe wie fur Μμω: δάμοιο in § 278, 

S. 532 ff.

Dat .  Friiher als das Nomen biisste der Artikel das aus-··
lautende bei Thessalem und Aolem ein: Belege und Be- 
sprechung der Formen τώι : τώ (thess. τον) und ται : τα in 
§ 167, S. 438.

Lok. Belegt ist bislier nur thess. τα ϊ  63 η. Die Form τ ο ϊ  
ist aus den in § 280, S. 535 aufgefuhrten Lokativen jcoI, 
μίσσοιy vxpoi, tv6 0 1  zu erschliessen. Dass wahrscheinlich ein 
τ ν ϊ  in der demonstrativen Bedeutung „hier“ vorhanden war, 
beweisen τνϊδε, πηΐνι, αλλνι, ατέρνι, μέσσνι, vgl. § 154,
S. 426: die Endung -vi geliorte speciell der pronominalen 
Deklination an.
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Plural.

Nom. These, oi I 7 . 1 9 .s 1  H i  I 6 4 6 .
Aeol. oi Inschr. 83δ.6.7 . 9. 12 .3 3  84i.g 8 5 8 . 34. 20.02 

119A ss . 94 u. s. w., al Inschr. 112$ 1135 115δ 119Asi 
Dae 138s 1624 Sappho 53 u. a. m.

Gen. Femin. Bisher im Aeol. und Thess. nur in der kontra- 
hierten Form ταν iiberliefert: Belege in § 21, S. 293.

Dat .  Wahrend die Nomina und iibrigen Pronomina bei den 
Aolern stets die vollen Endungen -οισι, -αισι fuhren (s. oben 
§ 282 und 293), tritt der Artikel nur in der kurzen Form 
τοϊς, ταις auf. Die Thessaler bilden den Dativ a l l e ro - u n d  
ά-Stamme auf -0 1  g, -αις.

Thess. τοϊς 6 m. ie 7so. 4 5  16m. is 5 3 7  54 oft 63ιο 65i .8. 
Aeol. τοϊς Inschr. 8324.40. 4 1.4 5  84i7 85 oft 94s.7 .7  

95B4 1 1 2 7 . 8 . 15. 22.25 1136. 6.9 1154.10 119A28 Cs· is 
129A28 158s.3 u. a. m., Alkaios 88.

ταϊς Inschr. 826 83s. 28 Sappho 14 Alkaios 36. 
In d e m o n s t r a t i v e r  Bedeutung hat der Artikel, wie alle 
Demonstrativpronomina, die voile Endung: τ α ϊ σ ι  Sappho 16. 

Akk.  Die nordachaischen Grundformen τόνς, τάνς wurden 
nach der Trennung des Stammes bei den Thessalern zu 
τος,  τά ς  (Belege in § 198 no. 5, S. 476), bei den Aolern 
zu το ϊ ς :  Inschr. 83 oft 84o.i6.2i.23 85s4.38.43.47 8 6 2  942.s 
Ι ίβδ. ιο 117i2 119A 2. 4. 6. 7 .1 5  u. s. w., τ α ι ς  Inschr. 82e.io. 
83m. 28. 43 84i2. 12 8 0 S5 I l l s  119Ae.o Bs u .8. w., Sappho 1 1 .

Die Demonstrativa.

3 3 8 . α υ τ ό ς , ovtog
stimmen, abgesehen vom Nominativ Sg. Neutr., in der Flexion 
mit den nominalen 0- und α-Stiimmen iiberein:

Thess. αυτό 16si, αυτόν Dat. I 6 1 2  53e 5 4 2 0 , αυτοί Lok. 
64s, αντοϊς Ιβιο.ιο. — τούτο 63n .

Aeol Aus der Fiille der Belege mogen genannt werden: 
ταίταν Gen. Plur. Inschr. 119Asi und αντοισι (mit der vollen 
Endung) 1190δ D 2 4  84i5.23 127e 136n 158δ, τοντοισι 173s.

Ober die Akkueative αϋταις, αΰτοις vgl. S. 416 und 416, iiber den 
knrzen Dativ auf -οις S. 636 ff.
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3 3 9 · χ,ηνος ,Jener“ =  att. hvAlrog,
bisher nur im A o l i s c h e n  belegt: Grundform *κέίενος, s. § 53, S. 337,

zeigt in der Flexion keine Abweicliungen von den o-Stammen: 
die belegten Formen in § 53, S. 337.

c/ t C f t ,  * *ore : rove , ode : rode.
340 . Diese beiden Pronomina, von denen das erstere bisher 

nur im Thessalischen nachzuweisen ist, haben eine sehr originelle 
Eigentiimliehkeit gemein, welche, wie wir mit ziemlicher Sicherheit 
annehmen diirfen, bis in nord-achaische Zeit zuiiickgeht: sie 
flektieren im Genetive Sg. und Plur. und im Dative Plur. des 
Masc. und Neutr. (diese drei Casus sind bis jetzt belegt) ihr 
zweites Element -δε durcli Ansetzung der Endungen -og, -ων, -σσι: 

Gen. Sg. Thess. r\oL-ve-og I 6 1 5 .
Gen. PL Thess. τονν-νέ-ουν  (aus των-νέ-ων) 161 7 .

Aeol. των-δέ-ων  Alkaios 126.
Dat. PL Aeol. ro io -de-ao l Alkaios 126.

R eg e lm as s ig e  Formen sind
Nom. Sg. Thess. ro-ve 1 si I 6 2 0 .4 6  17s, [rjo^ 711 .

Aeol. τό-de Balbilla 175is Alkaios 15?.
Gen. Sg. Thess. τασδε 70 a.
Akk. Sg. Aeol. τόνδε Inschr. 178i Sappho 9, ravde Aik. 54 A.
Nom. PI. Thess. τά-ve I623.45.

Aeol. οίδε Alkaios 84, τάδε Balb. 175so Sappho 
11 136 Alkaios 102.

Akk. PI. Aeol. ταίσδε Inschr. 160ia.

341 . Das Relativum .

Der n o r d - a c h a i s c h e  Dialekt verwendete ausser dem echten 
Relativum die demonstrativen Stamme c- und το-, welche ge- 
wbhnlich den Ailikel bilden, in relativischer Funktion,

1. Das echte  Relativum.
Thess. hog 701 ; a Nom. Sg. Fern. 735 kann der Fonn 

nach echtes Relativum oder relativischer Artikel sein.
Aeol. Bei den L y r i k e r n  uberwiegt der Artikel: echtes 

Relativum ist nur av Sappho 99; dt 0  Alkaios 28 scheint ver- 
derbt zu sein, og Alkaios 48B ist metrisch nicht gesichert, eg 
Sappho 25 Adesp. 56 B 4 kann als ag »  ion. ί'ως und « Alkaios 
9a als Eemininum zu 0 gefasst werden. Die a l t e s t e n  In -
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s ch r i f t e n  setzen den Artikel: das echte Relativ, welches gegen 
Ende des 4. Jahrhunderts auftritt, kann nur der hellenistischen 
Sprache entstammen, da es den unaolischen Spiritus asper fuhrt: 
χα&άίτερ 120η 129Β3ι, κα^όβδι», vm&' oy 160m , ogn , o Neutr. 
95A> 119Di4, δι-ό 9 5 B 4, ας 8 δ ΐ 8·5 ΐ, «*3 2 , αμ%ι, ο£23, ων 84ι 
8 δι 119A s3 146id, aus romischer Zeit αϊς 165β, αν 171ΐδ, yxe&a 
173s, iff οϊοιν so/2 1 , iff av$e, oj 1 .5 1 , «24, olgso u. a. ra. Auch 

y Theokrit setzt gewohnlich das Relativ: aloiv 28%, avn ,  ogn  3030 
(nur τα 293).

ol Inschr. 1 2 1 kann dem onstrate oder relativ eein.

2 . Der D e m o n s t r a t i v s t a m m  έ-, το · in r e l a t i v i s c h e r
Funktion.

Thess. χαττάπερ 53c 65 2 (von ο-περ), τά 16 η .
Aeol. I n s c h r i f t l i c h :  0 Nom. Sg. 92% 93δ, των 83s 

129Α δ ί ,  ταίς 83*8, τά 83*4 84 i3 (neben ων 84i). Bei den 
L y r i k e r n  ist der Demonstrativstamm das Regelmassige: 0  Al- 
kaios 5i (Artikel?), a 9 2 (s. oben), τώ Sappho 284, τά Alkaios 
50 6 83 Theokrit 293, ταίς Alkaios 85. Die Grammatiker haben 
das richtig beobachtet: οι Λίο)&ις τοϊς προταν,τιν.οϊς αντί υπο
τακτικών χρώνται Anecd. Οχ. I  406, 11.

Nicht relative, sondern d e m o n s t r a t i v e  Bedentnng scheinen zu 
haben: τό Sappho 2β, τας 85, ταν Alkaios 15 2. 
v

342· D as In te rro g a t iv u m  nnd In d e fin itn m .

1 . Stamm q i.

Von den N o r d - A c h a e r n  wurde noch der Palatal ge. 
sprochen: nach der Trennung des Stammes ging er bei den 
Thessalem in x, bei den Aolem in τ  uber, vgl. oben § 218, S. 495.

Thess. nig δ 4 7 2 7  16 82 , όιέ-κι 7u.se 16n, κινες I 6 4 1 .
Aeol. τ ι ς  τ ί  sehr oft (eine Anzahl Belege in § 218), τίνος 

Inschr. 84m , τίνα Inschr. 119Ai9.2i Β 2δ 156i4 Sappho 22 32 
Alkaios 2 0  46 u. a., τίνες Alkaios 84, τινων Inschr. 129Aae, 
τινας 84 1 8 11. a. ra.
In Verbimlung mit clem Relativum und dem Interrogatimm no

Thess. n o x x i  16 n .
Aeol. οττν  (Belege in § 236, S. 504), [ο~\{τ)τ i[v a] Inschr. 

92 ϊ , ο τ τ ι ν α ς  Sappho 12, οττις Theokrit 30* δ (metrisch gefordert 
fur οτις), — mit Vereinfachung o n  (Belege in § 236).
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Die uberlieferten Formen οοτις Sappho 2a, οιτινες Alkaios 96 sind in 
οττις, οττινες zu andern. — Zur Erklarung des κκ und ττ vgl. § 236.

Der hellenistischen Sprache gehort ο σ τ ι ς  an: Inschr. 130io 
I 6O3 2. Ohne Grand hat man das iiberlieferte ο σ τ ι ν ε ς  Inschr. 
119Ba9 geandert: es ist nicht etwa aus * οττινες entstanden, son- 
dem hat das Sigma dem Nominative Sg. οστις entlehnt.

2. Stamm qio
Der aolische Dialekt hat den Stamm τ ι- bisweilen in einen 

o-Stamm umgewandelt: τ ί ω ι  Sappho 104, τ ί ο ι σ ι ν  168, o r -  
τχω Sappho 13 (so Pick fur das iiberlieferte οττω). Einen No- 
minativ τ ί ο ς  und einen Genitiv τ ί ω  bezeugen die Grammatiker: 
το τίοις παρ Λίολευσι της εις -ος ευθείας ετυχε Apollonius de 
synt. 106, 15; οι Λίολεϊς  . .  τίος λέγοντες Choeroboseus Schol. 
184, 28; 185, 1 ; τίος τίον Etym. Magn. 752, 13.

3. Stamm q o q a - :
Thess. π ό κ κ ι  I 6 1 2 .
Aeol. Oft belegt: πότα  Sappho I 5, ποϊ 109, ο π τ τ α  ο π -  

7t οι ο π π ω ς  ό π ω ς  (Belege in § 221, S. 497) u. a. m.
Ober das ππ\ π vgl. § 236, S. 504.

343. D ie  Q u a n tita t ive .

Thess. οσσα  63 ίο, οσσαπερ 16i9, οσσοννη·
Aeol. οσσα  Inschr. 83s2 119Ci8 Sappho 126 Theokrit 2814, 

οσσον Sappho 1 0 1 , οσσαπερ Theokrit 30ΐδ, κωσσα Balbilla 174u. 
— Mit Vereinfachung des σσ: οσας  Inschr. 137? (A!), οσα  
Sappho 95 Balbilla 17414, οσον Theokrit 30c. 

liber das ασ: a vgl. oben § 192 no. 10, S. 472.

Aeol. τοσσον ,  τοσσοντον Compend. Π  § 10.
Aeol. π ό σ σ α ν  Inschr. 160 38, οππόσσακιν Theokrit 3 Ο27.

344· D ie  Q u a lita t iv e .

Thess. π ο ι α ς  16ao.
Aeol. τ ο ι α ν τ α  Sappho 69, τοαντα 106.

345· D ie  P e rso n a lia .
Ira T h e s s a l i s c h e n  ist bisher nur der P l u r a l  der e r e t e n  Person belegt.

Erste Person.
εγω: Sappho 7 9 13 33 50 5 2 4  75 2 79 85β (εγω^ονόέ), Alkaios 

102, Balbilla 175is 1771 , καγω Balbilla 175io Theokrit 29#.



560

εγνιν: als Barytonon angefuhrt bei Sappho 15, εγών Compend. 
Π Ι  § 27 und 58.

ε μ ε&εν  Sappho 21 22 41 Balbilla 175so Theokrit 30a. 
ε μ ο ι  Alkaios 46 Balbilla 175i5, ΛιοΊΧίςεμοι βαρεως Apollon, de 

pron. 81, 19. Ygl. auch das Reflexiv εμ ανται, εμ σντωι. 
μοι Sappho l i j . se 2 1 24 34 35 36 45 79 8 6  Alkaios 5i Theo

krit 29 io.
ϊμ ε  Alkaios 59 Theokrit 303 1, ?·<*με 29*4. 
με  Sappho Is 2 7 10 1 2  18 40 8 8  109 Alkaios 55 56 95 Theokrit 

294 30i8.
Es verdient Beachtung, class die vollen Formen ϊμοι, ϊμε nur beim 

Alkaios, nicht bei der Sappho zu belegen sind.
α μ μ ε ς :  Aeol. Alkaios 18s Theokrit 29so Comp. I l l  61. 
α μ μ ε ω v: These. άμμεονν 16ia.

Aeol. Samml. 25415 Sappho 32 Alkaios 96 (88). 
αμ μ ι :  Aeol. Inschr. 160 5 .3  Sappho 136 Alkaios 19* 364 63 

77 Adesp. 58.
αμ μ ι ν :  Aeol. Alkaios 80, Sappho 75 (iiberl. άμϊν) Theokrit 28s 

Compend. I l l  § 60. 
α μ μ ε σ ι ν : Aeol Alkaios 100. 
ά μ μ ε  A kk.: Thess. 16is. 1 4 . 14. is*

Aeol Sappho 115 Theokrit 29* (30*e).
Cber den paeud-aolischen Akkusativ αμμες vgl. Seite 483 Mitte.

Zweite Person.
τν  Sappho l is  Theokrit 298 Compend. Π Ι  § 13 und 59.

Neben τν ist bei Sappho 1 „  in VL av uberliefert (a. Xachtrage).
ov Sappho 1* 7  74 78 1 82 Alkaios 87 Theokrit 29?. 
σέ&εν  Sappho 33 6 8 1  77 Balbilla 175i$ Theoknt 29**. *7 .

Gegen den Dialekt veratoast Theokrit’a oev 29 le. 
το ι  Sappho2* 8 B. 1759.it/beide Formen ausdriicklich als aolisch 
oo i Sappho li* 7 41 99 'bezeugt von Apollon, de pronom. 81,23. 
τε  Compend. I l l  § 13 (ας τε =* είς σε), 
σε Sappho 1 *.*.ΐ9 6  28 (oder σ «  σοι?) 104 109 Alkaios 5ι 

56 62 Theokrit 28ι«.*4 29*$ 30ιβ.
Aue der ursprunglichen Flexion τν (=  la t  fti): οέ-ΰεν (ana *τFi-ΰεν)'. 

ok (aue *r/2) drang das o durohFormenauagleichung in den Nominativ: ov 
und t v  ecblieesen deshalb einander nichl a us, sie kdnnen ohne Zwang 
neben einander beetanden haben.
ν μ μ ε ς  Sappho 24 25, ν μ μ ε ω ν  Alkaios 96 (νμεων). 
ν μ μ ι ν  Sappho 14 Alkaios 80 (αμμιν?).
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υ μ μ ι  Apollonius de pronom. 98, 5; Eustath. 951, 8 . 
ν μ μ ε  Alkaios 13A und Hesych s. v.

Dritte Person.
F t # ε ν  Alkaios 11 (iiberl. γε&εν).
Foe Sappho 111, Foi Balb. 174?, ol Inschr. 156a Tkeokr. 2 8 2 3 . 
F t Apollon, de pron. 83, 12; Ft Balbilla 174i5.
σφεϊς:  bei Apollonius de pron. 94, 19 erganzt Bekker wohl mit 

Reclit η σφεις [οντε τεαρ* Λ\ολευαιν\ ούτε παρά Λωριενσιν 
άτ,ολον&ίαν εσχε ν.τλ.

σφείων:  Apollonius de pron. 96,11: τι] σφείοη· Αίολέίς χρώνται. 
ά σ φ ι  Sappho 43, — άσφ(ε)  Alkaios 73.

346· Das Reflexivum.
Im Tl ie s sa l  i sc l i en  bisher nur die d r i t t e  P e r s o n  belegt.

E r s t e  Person.  Nach dem ausdriicklichen Zeugnisse des 
Apollonius standen im Dative Sg. die beiden Komponenten »έν 
παραθέσει«: zum Belege fuhrt er an εμ  α υ τ α ι  Sappho 15, εμ  
αυτωι  Alkaios 72 (== εμοι άνται, εμοι αυτωι).

Zwei t e  Person.  Dagegen sollen nach Apollonius »iv 
συν&εσει« stehen: σαυτωι Alkaios 87, σαντω 101. An der 
ersteren Stelle konnen wir σ αυτωι  ( =  σοι α ϊ τ oh) lesen, und 
an der zweiten wird σε* αυτω  ( =  aio αυτω) sogar durch das 
Metrum begiinstigt: άλλα σε* αυτω 7εεόεχων. W ir werden also 
gegen die Auffassung des Apollonius auch fur die zweite Person 
die »παρά&εσις« anerkennen.

. D r i t t e  Person. Ebenso tritt Fick mit Becht bei Alkaios 
78 gegen Apollonius flir die »7εαρά&εσις« der dritten Person ein: 
voov d* 1 ° αυτω ( =  νόον δε to αυτω, vgl. to δ* αυτόν # 2 1 1 , δ* 
to αντου Ύ 384). In den aus junger und jlingster Zeit stam- 
menden aol i schen Inschriften sind bisher nur die hellenistischen 
Formen belegt: εαύτοις (Dat.!) 8563 I 6O3 4 , εαυτόν 8543, aus 
romischer Zeit εαυτόν Inschr. 17334.14.49 Samml. 295s. 6 303e 
318io.se, ίανταν Inschr. 128d Samml. 230A 9 278.1, εαυτω Inschr. 
17314 Samml. 218a, εαντωι Inschr. 130ie.

Die t h e s sa l i s ch en  Inschriften setzen ebenfalls den gemein- 
griechischen Stamm lavτ-\ Dat. 1(a)υτον 16io, Gen. εαυτοί M u .

347. Possessiva.
Das thessa l i sche  r dog  71a ist, selbst wenn diese Lesung

Ho f f ma n n ,  die griechisohou Dialekto. Π. 36
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richtig sein sollte, nicht aus dem lebenden Dialekte hervorgegangen.
Im A o l i s ch en  sind belegt:
εμ ος:  κάμος Sappho 74, εμω Apollon, de pronom. 109,4; euav 

Sappho 2b, εμον 17, τώμον 14 126.
τ έ ο ς  (== *TtFog): τέα Alkaios 14.
σός  ( =  *τβός): σώ Alkaios 74, Apollon, de pronom. 109,4; σάν 

Sappho 1 19 Theokrit 296.
Fog: Apollon, de pron. 107, 11; Fov Sappho 117 Alkaios 50s.
ά μ μ ο ς :  Apollon, de pron. 113, 8 ; άμμων Alkaios 105A, αμμας 

rom. Inschr. Samml. 2234.
α μ μ έ τ ε ρ ο ς :  Apollon, de pron. 113, 8 ; άμμετέρων Alkaios 105B, 

αμμετέρας Theokrit 28 ιβ.
ά μ μ ο ς :  Apollon, de pron. 113, 8 .
a (fog: Apollon, de pron. 113, 8 ; οφά Sappho 1 0 .

e. Das Verbum.

Zn den Endnngen.
3 48 . Aktiv.
a. Die 2. Ps. Sg. I n d i k a t i v i  des e infachen thematischen 

Verbs (nicht  der Verba auf -έω) endigte im A o l i schen ,  wie 
in alien Dialekten, auf -εις: ich bemerke das ausdriicklich, weil 
nach Meister Dial. 1 186 »die Endung -ης sich von τί&ης, φίλης 
aus weiter in der thematischen Flexion verbreitet* haben soil. 
Von seinen Beispielen scheiden λύπης Adesp. 56 A a und πώνης 
Alkaios 52 aus: ersteres ist die regelrechte 2. Pers. Ind. oder 
Konj. zu λνπημι, letzteres der Konjunktiv. So bleiben noch xcrr- 
έχης Balbilla 176s, εχης Sappho 99 (Theokrit 2933?), ε&έλης 
Theokrit 297.8, ί&έλησ$α 4: das sind aber nichts als Produkte 
der Grammatiker-Weisheit, welche aus dem Verhaltnisse att. 
φιλεϊς «  aeol. φίλης den falschen Schluss zog, dass auch dem 
attischen λέγεις im Aolischen λίγης entsprochen haben miisse: 
Choerob. Schol. 497, 5 oi Alofaig τρέπονσι την ει δίφθογγον 
elg η οϊον λίγης. Die richtige Endung ist iiberliefert in πεόέχεις 
Sappho 68s, φέρεις 95, θέλεις Alkaios 83, οΐχησεις Theokrit 
28»i, εχεις 29u,  όο/,ίεις 2919.

Eine auch im Homer oft auftretende und deshalb vielleicht
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nord-achaische Eigentiimlichkeit des A o l i s ch en  ist die Uber- 
tragung der Perfektendung -fra  (griech. FolG-fra =  ssk. vet-tha) 
auf das P r a s e n s :  fpalGfra aolisch nach Apollon. Soph. 162,26 
ed. Bekker (vgl. S. 422 oben) =  horn, φψ&α, Ιφησ&α, εχ ε ισ& α  
Sappho 2 1 , φ ί λ ^ σ ^ α  2 2 , ε&έλει,σ fra Theokrit 294, εfcvσfrrισfr? 
Theokr. 30is, vgl. Curtins Verb. I I 2 50ff.

b. Die 3. Pers. Sg. Ind. des e in f a c h e n  thematischen 
Verbs endigt regelmassig auf -ει.

Im n i c h t t h e m a t i s c h e n  Praesens ist die urspriingliche 
Endung ~τι an vokalischen Stiimmen durch Assibilation in - a t  
iibergegangen. Obwohl bis jetzt nur das Aolische Belege bietet, 
diirfen wir die assibilierte Endung -gl als nord-achaisch ansetzen, 
vgl. § 190, S. 468: φ α ϊ - σ ι  (=  ion. φησ!) Sappho 6 6 , rj- σ ι  „er 
sagt“ 97.

<?· Die 1 . Pers.  P lur .  scheint bei den Nord-Achaern in 
al ien Modis die Endung -μεν gefuhrt zu haben.

Th ess. ire i νοεί go υμεν 16 is.
AeoL Ind. όωσομεν Sappho 97, προγ.όψομεν Alkaios 3 5 2 , 

ομμένομεν 41 1 , εσταμεν Ιδγ, — Konj. πίνωμεν Alkaios 40 41 ί, — 
Opt. frεϊμεv Sappho 62.

Ohne Gewahr sind άγνψ.αμες Glosse, πελομες Theokrit 29 2 7 .

cl. Die pr im are  Endung der 3. Pers .  Plur .  lautete 
bereits in nord-achaischer Zeit - vgl (durch Assibilation aus - m , 
vgl. § 190, S. 468). Da ein inlautender Nasal vor einem aus r, 
τι entstandenen σ im Thessalischen erhalten blieb, so kann ντεάρ- 
%oi{gl] 63 io erganzt werden. Bei den Aolem ging -vgl in -lgl 
iiber: Belege und Besprechung der Formen auf -aiGi, -εισι, -olgl9 
-coigl (-loot) in § 140 no. II, S. 416 if.

Ober aeol. εσοι  „sie eind“ vgl. § 196, S. 476, fiber eaxt „eie eindu 
§ 354, S. 569.

e. Die s e k u n d a r e  Endung der 3. P ers. P l u r .  war -v. 
Dabei ist Folgendes zu merken.

Bei den A o l e m  muss in den pass iven  A o r i s t e n  dem 
von den Grammatikern bezeugten urspriinglichen -v schon friili 
die vom σα-Aoriste ausgehende Endung -Gav zur Seite getreten 
sein: (ί)[ξέ]πεμφχϊεν Inschr. 84i9/2o, aber eGtafr^Gav Sappho 53, 

Inschr. 8 5 2 1 /22. Der O p ta t iv  endigt, wie im 
Attisch-Jonischen, auf - ο ι - ε ν :  εμμένοιεν Inschr. 83i9, φέροιεν

36*
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Sappho 17. und - ε ι- ε ν :  ετναινέΰειεν Inschr. 85e, σιεφανώ&ειενζ, 
ξενίσΰειεν -,, σνντεΗσ&ειεν 1 1 2 8 , 3  113β 115ό u. a.

Die T lie s s a le r  bildeten das Imperfekt und den Indikatiy 
Aoristi gewohnlicli mit einer volleren Endung -εν: ενεφ α νισσοεν  
16ΐί, εδ ο ίν .α εμ  653, ονε& είγ,αεν  674, welche bisweilen zu - ιν  
geschwacht ist: Ι τά ξ α ιν  7 1», α ν ε$ ε ίγ .α ιν  6 8 ι. Das urspriingliche 
einfache -ν zeigen: ονέ&εινΜν l l i / a ,  ε&εΓλαν 753· Die ver- 
schiedenen Deutungen, welche -εν erfahren hat, sind in § 35, 
8 . 319 angefuhrt.

·«
f. Die bisher nur im Aolischen belegte 2 . Pers. Sg. des 

I m p e r a t i v e s  der nichtthematischen Stamme wird gebildet:
1. Mit der Endung -&i: ara&t Sappho 29, σνμπω&ι Al- 

kaios 54B, i l la lh  Anecd. Ox. I I  224, 16; Etym. Gud. 566,33.
2. Ohne  Endung: πώ  Alkaios 54A. Ob die von den 

Grammatikem bezeugten Formen ίσια Etym. Gud. 283, 44 (ΐστη 
Etym. Magn. 348, 5 ), δόμνα Sappho Is, ϊη Balbilla 176β, δίδω 
Etym. Magn. 698, 54 nichtthematische Formen ohne Endung 
oder Analogiebildungen naeh der thematischen Flexion: *ισιαε, 
*Γεε, *δίδοε sind, wird sich schwerlich entscheiden lassen, vgl, 
Curtins Verb. 8 I I  50. Ebenso ist die Lange mehrdeutig in 
κεντη, iμόρτη, φίλη, μνρω, vgl. § 57, S. 338.

g. Die Endung der 3. P e rs . P lu r. des Im p e r a t iv e s  
scheint in nord-achaischer Zeit das homerische -ν τω ν  gewesen 
zu sein: zu ihr verhalt sich das aolische in § 82, S. 366 be- 
sprochene aolische -ν το ν  genau so wie aeol. -σ&ον zu gemeingr.

Vielleicht hat die aolische Barytonesis zur Kurzung des 
ω beitragen.

Aus der IJbereinstimmung des thessalischen εσ το ν σ α ν  7 is 
und aolischen [ν.αλ]εσσότω σαν  Inschr. 95B*i darf man nicht 
etwa eine nord-achaische Endung -τωσαν erschliessen: beide In- 
schriften sind jung (A) und konnen von der hellenistischen Sprache 
beeinflusst sein.

Die 3. Sg. endigt regelmaesig auf -τω: aeol. Inschr. δνέτω 92 4, [£k- 
βαλ]1$τω 934, ίστω 824Mi 117S 119At4 129Α4β/4, περ&έτω Al-
kaios 36 e, χενάτο) 3 u. a. m.

h· Das Participium des nichtthematischen Praesens 
und des Aoristes fiihrte bei den Nord-Achaern im Nomin. Sg. 
Mask, noch die vollen Ausgange - a y g, -eve, -ovg (s. § 198):
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im Sonderleben des Thessalischen wurden # dieselben zu -ας, -ες, 
*-ος (Belege in § 198 no. 4, S. 476), im Aolischen zu -αις, -εις, 
-οις (die Belege in § 140 no. I, S. 414 ff.).

i. Im F em in in u m  des P a r t i c i p e s  gingen die urspriing- 
lichen Stamme -αντ-ία, -εντ-ία, -οντ-ict allgemein in -ανσα,  
- ενσα, -ονοα liber: in dieser Fonn blieben sie nicht nur im 
Nord-Achaischen, sondem auch im Sonderleben des Thessalischen 
erhalten (die Belege in § 198 no. 1, S. 476); die Aoler ver- 
wandelten sie in -α/σα, -εισα, -οισα (die Belege in § 140 no. V, 
S. 417).

k. Das Participium Perfekti hat bereits in nord- 
achaischer Zeit die Flexion des Praesens angenommen:

Thess. ε7ζοίν.οδομ[ει\γ.όντονν 7 2i , ενοιτ,οδομεΓ/,όντεσσι 45/46, 
τεεφ(ε)ιραγ,ον[ τες~] 19 s.

Aeol. In sch r i f t l i ch :  ν.ατελΎΐ'λν&'οντος 839, -ν.όντεσσί 95 Αιο, 
όντε[&ΐ}]γ.οντες 1018/9, πεπρεσβευκων 1215, Ινεστά/.οντα 34, γεγό- 
νοντα 38, ΥΜτεστα/,όντων 129Α21, ευεργετψ,οιααν 1282, aus spat- 
romischer Zeit ετειτετελίν.οντα 168β, τεεΐεληρώζοντα 1719/ιο? 
ηοψ.ων Samml. 295 β. — Alka ios :  7εεφνγγων 147 (d. i. τεε- 
ψίγβων). — G r a m m a t i k e r :  Compend. I l l  § 41 (als Beispiele 
εΐρχ/.ων, νενοψ.ων) und μεμβλώντων herrenlose Glosse.

H e l l e n i e t i s c h  sind: έπεοτ&κοτος 157,7/18, παρεληλνϋότων 1614.
Boeot. α7εεΙ[Ύΐλό]ν[β]οντες Samml. 8 1 3 2 /3 , βεβνχονομειόν- 

zovv 48812 5 , καταβεβάων 413.0.

l . Yon den Endungen des Infinitives lassen sich fol- 
gende vier dem nord-achaischen Dialekte zuweisen.

1 , -ην  (thess. -ψ , -ειν)
bildete den Infinitiv des thematischen Praesens, des o-Aoristes 
und des Future. Auf thessalischem Boden ist es bisher nur in 
Pharsalus gefunden. Die vollstandigen thessalischen und aolischen 
Belege in § 47, S. 333.

Wie die A o l e r  das Particip Pit. analog dem des Praesens flektierten, 
so ubertrugen sie auch die Infinitivendung -ψ  auf’s P e r f e k t :  τεϋνάκην 
Inechr. 119 D ,fi Sappho 2 ,6, τε&εωρήκην 1731β/,θ.

2 . -μ ε ν α ι (thess. zu -μ εν  verklirzt) 
bildete urepiiinglich den Infinitiv des nichtthematischen Praesens 
und Aoristes.
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Thess. P rae sen s :  εμμεν 7 s? I 6 20 .4 6  17$. εςκιχρεμεν 1 ι , — 
A o r i s t :  δόμεν 1 6 2 3 .4c 53ia, εςδδμεν 16*o/si, ν.άτ&εμεν n . a , ig- 
ΰεμεν a .

Aeol. P r a e s e n t i a  nur zwei: εδμεναι Anecd. Par. H I 
327, 1 1  und εμμεναι: Belege in § 203 no. 6 , S. 483. — Aorist :  
σίμεναι Inschr. 82n  84n  1 2 0 i9 129B3s/sg 136i7 173δ3. δδμεναι 
8345 84 21/23 8542 1563 1576.

In den thesealischen Stadten Larissa und Krannon ist -μεν aucli auf 
das t h e m a t i s c h e  P r a e s e n s  ubertragen: κρεννέμεν 1614, πρασσέμεν 16n , 
ϋπαρχεμεν 1619 5410, [εγγοαφε\αεν 54,-.

3. - a -ι  in dem -sa- und -rr-Aoriste:
Thess. στάοαι 631 2.

In Larissa όιγράψειν 16,t1 s. § 150 S. 423.
AeoL Sehr oft z. B. επαίνησαι Inschr. 849.i5/ie 85 31 114$ 

120s 130i7, ygaif'cu 116$ 120i7/i$ 157 4 /5 u. a. m., — είπαι 
Inschr. 129B37, \ε]σένιγ.αι $9, ενεγ/xu 85so 157i /3. 12 .

4. - η - ν - .
scheint (lie g e m e i n - a c h a i s c h e  Endung der p a s s iv en  Aoriste 
gewesen zu sein: belegt ist sie im Arkadischen und Aolischen:

Ark. &vafhi-v Inschr. 29*3, s. Bd. I  263, § 219g.
Aeol. Bei den L y r i k e r n :  με&νσΰτρ Alkaios (20) 3 5 4 , (ia- 

ρυν&ην Glosse, ομ νά σ^ν  Theokrit 2 9 2 6 , in den I n s c h r i f t e n :  
επιμεληΟ-ην 8546 8 6 i 157$, νομίσ&ην 89$, άξίώ&ψιζ, aus romi- 
scher Zeit ενχαράχ&ην 165is, άναιέσην 14 , όντε&ην 173$. $4* γενη- 

i 'u ,  επεγράφην se/37 , στεφάνωσην 46, είσενέχ&ψ 49, ενιάφην 5χ.
Die T b e s e a l e r  setzten die dem nicktthematischen Praesens and 

Aoriste zukommendc Endung - μ ε ν  auch im passiven Aoriste: [επιμε?.]ε<- 
ϋεΐμεν 53 β.

ηΐ· Der I n f i n i t i v  der n i c h t t h e m a t i s c h e n ,  vokalisch 
auslautenden P r a e s e n s s t a m m e  und der Yerba auf -άω, -έω% 
-οω endigt im A o l i s c h e n  auf
-αν: κερνάν Inschr. 8 2 i s / u .  Nach *1'στάν hat man auch den 

Aorist 7τρόστάν Inschr. 8 5 $5 .4 3  gebildet (statt στάμεναι, vgl. 
oben δδμεναι, σέμεναι).

- ην von Verbis auf -εω (-ημι): Belege in § 54, S. 337.
-ω ν: διδων Inschr. 112is 115is Theokrit 29$; κατειρων Insclir.

173 c (=* att. ν.α&ιεροϋν).
-ν ν ι ομνΐ^ν Inschr. llOCs/io.

Die Lange ist in alien diesen Fallen mehrdeutig; betrachten
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wir sie als kontrahiert, so miissen wir voraussetzen, dass 1 ) die 
urspriinglicken nickttliematischen Praesentia wie κ έ ρ ν ά μ ι, ό ίδ ω μ ι  
den thematischen Praesentibus auf -όω -έω  -όω die thematische 
Endung -ψ  entlehnten (-όην, -έψ , -όψ), und dass 2) der Infinitiv 
ο μ νΰν , welcher nicht wohl aus * ο μ ν ν ψ  kontrahiert sein kann, 
eine Analogiebildung nach γ ερ ν ά ν , δ ίδ ω ν  u. s. w. darstellt. Ein- 
facher ist es zweifellos, die Lange als urspriinglich anzusetzen und 
von den Infinitiven yJ q-vcc-v, δ ί-δ ω -ν  (starker Stamm, Endung -v) 
auszugehen: denn dann hat weder einer Ubertragung der Endung 
noch eine analogistische Neubildung stattgefunden, da die gemein- 
griechischen Praesentia auf -όω, -έω, -όω im Aolischen allgemein 
den -Praesentibus folgen ( ζ ό λ η μ ι  u. s. w.). Die einfache Endung 
-v ist allerdings im nord-achaischen Praesens sonst nicht belegt 
(siid-ach. φ έρ ε -ν ), wohl aber im passiven Aoriste: ε π ιμ ε λ ψ & η - ν ,  
vgl. die vorige Seite no. 4. Von diesem kann sie auf das nicht- 
thematische Praesens ubertragen sein, wie z. B. umgekehrt die 
Thessaler das prasentische -μ ε ν  dem passiven Aoriste gaben.

349. Medium und Passiv.
a. Singular.
1. Pers .  s ek u n d a r  -μαν: Belege auf S. 289 Mitte.
2 . Pers.  p r im a r  -at (-σ α ι), bisher nur bei den aolischen

Lyrikem belegt: νΑσεαι Sappho 6 8 1 , αγ,ονσεαι Theokrit 29 3i. 
Kontrahiert sind: -εαι zu -ψ  in άποιγ¥ψ  Sappho 109, Ι'σψ Al- 
kaios 67 87, πέλη Theokrit 30m , -----r\ai zu -ψ  in 7εότψ Sappho 41.

2. Pers.  s e k u n d a r  -o(-oo), belegt bei den aolischen Lyri
kem im Imperfekte und Imperative: ασ7εόσό[ε']ο Balbilla 1757, 
ηρε(ο) Sappho Ιιδ, εψαΐνεο 34, μεγαλνννεο 35, ερσεο Glosse.

2. Pers. Im p e r a t .  A o r i s t i  auf - α α - ι : δέξαι Alkaios 56, 
τεοίψαι Theokrit 2912 u. a.

3. Pers.  p r i m a r  - r a / ,  oft im Aolischen belegt. Im thessa- 
lischen L a r i s s a  ging -ται in -τ ε ι  iiber: βέλλειτει I 6 2 0 , γιννει- 
τει 22/2Si έψάφιστει π . *ι. Dagegen aus Phalanna [βέλλειτ^αι 7%\.

3. Pers. Im p e r a t iv i  -σ&ίο: Thess. ζονσ&ω Glosse, — 
Aeol. ζαμιωσ&ω 82 i 4/i5, απέζώσ&ω 931 , -σ#ω 93 g, επιμελησ&ω 
117e u. a. m.

b. Plural.
1. Pers.  -με& α: Aeol. φορήμε&α Alkaios I 8 4 , αΐτήμεΰα 

Theokrit 2 8 5 , τ ε ε λ ώ μ ε 29 34,
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Die von den Gram m atikern ale aoliecb bezeugte Endung · μ ε ΰ ε ν  
(Apollon, de ad v .}1 9 1 , 11; E tym . Magn. 559, 30) ist bis je tz t n ich t zn 
belegen.

3. Pers .  p r i m a r  - v r a i ;  oft ini Aeol. belegt Im thessa- 
lischen L a r i s s a  ·ν 9 ε ιν :  έη>ανγρεγ$ειν 16n.

3. P lu r .  O p ta t .  -o / - a ro ,  - α ί- α τ ο : Aeol. nach dem Zeug- 
nisse der Grammatiker: οι Λιο)*εϊς τρέποναι το άμετάβολον είς 
α· φρασαΐατο καί γαοίατο Etym. Magn. 258, 52. Andere Bei- 
spiele: Etym. Gud. 557, 19; Anecd. Oxon. I  149, 1 .

D ie einzige fiberlieferte Optativform  is t : πέξαιντο Tbeokrit 28 ja.
3. P e r s .  Im per . :  Aus nord-achaischem -adiov scbeint das 

aoltsche -σ&ον verkurzt zu sein: ίττιμϋ*εσ$ον Inschr. 8323, vgl. 
§ 82, S. 366.

c. Infinitiv.
_ ··

Die n o r d - a c h a i s c h e  Endung -σ& αι ist im Aolischen oft 
belegt. Auf thessalischem Boden bat sie sich unverandert in 
Pbalanna, Krannon und Kierion erhalten: [/](«)/[ρά]γ>($α)ι 7 u , 
(*= *γε/ράφ-σ&αι), δεδόσ&αι 53s 639, [#«']σ#α[ι] 5 4 85 . Dagegen 
tritt sie in L a r i s s a  in den Formen -σ& ειν  (ψαφιξάσ&ειν 16u, 
Ισσέο3ειvn , ίξερ·/ασ&εισέσ9ειv 1 7 , δεδόα&ειν1 8, άπελεν$ερονσ$ειν 
und α7ΐει)·εν\ϊεροίσχ>ειν 18 oft) oder -ο τε ιν  auf {πεηείοτειν 16ιβ).

Zur Bildung der Modi.

Konjunktiv.

350. Bei den Nord-Achaem bildet die 3. Ps. Sg. auf 
•η einen aucli im Sud-Achaischen erhaltenen Best des alten 
Konjunktives Imperfecti.

Da urns Jah r 300 bei Thessalern und Aolern die langen 
• Dipbtbonge ~αι, -ψ , -ωι im Auslaute zu -ά, -η (thess, ·εή  und 
-ω (thess. -ov) verkurzt waren, so ist es zweifelhaft, ob im III. 
und Π . Jahrli. das thessalische -ει (aus -η) und aolische -η (die 
vollstandigen Belege in § 168, S. 441) den Konjunktiv Imperfekti 
(-ij) oder Praesentis (-ηι) darstellten. Dagegen ist fur aeol. Ιμ -  
μ ίν η  Inschr. 83s, [ψ αφ ]ίσ& η  37, ενδενη  57 der Yerlust eines 
1  ausgeschlossen, da in derselben Inschrift der Dativ stets die 
voile Endung -a/, -ωι fuhrt.

Den zu φίρει neu gebildeten Konjunktiv Praesentis ψερηι 
verwendet die noch in den Anfang des IY. Jahrh. fallende
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aolische Inschrift 82: εξέλ& η ι i 2, Υ Μ τ α γ ρ έ & η ι  is, ά π ν φ ν γ η ι  %$. 
Jiingere Konjunktive auf -ηι sind in § 168 angefiihrt.

351. Besprochen sind bereits
Thess. δννάεται oder δννάηται / . 0 c  ΟΩ1

Aeol. οιναμαι, ηριαται, εραται, οννανται \
Thess. τε$εΐ, δο&εΊ, δνγραφεϊ | . β Μ Q οοβ. . Λ .. 3 / Λ / - j in q θώ« υ* οο0·Aew. &η, ΥΜταγρε&ηι, αι>ατεσιΡ χραφισ&η u. a. '
Aeol. δια/.ψαι, ευεργέτη, γυμνασιάρχη u. a. in § 55, S. 337.
-deoi. # 6ω, διεξαχ&έιοσι, άνατε&έωισι u. a. § 169, S. 442.
Aeol. ν.ατάγνω in § 95, S. 376.
Aeol. τέν.οισι auf Seite 417 oben.

O p ta tiv .

352 . Die von den Grammatikem oft bezeugten (vgl. Meister 
Dial. I  188), sogenannten aolischen Optativfonnen τ ν ψ ε ι α  τ ν -  
ψ ε ι α ς  τν ιρε ι ε  τ ύ ψ ε ι μ ε ν  τ ί ψ ε ι α ν  kommen in unseren Quellen 
bis jetzt nicht vor: ά/.ονσαις Alkaios 83, οίδησαις Adesp. 56 Ae, 
επαινέσαις Theokrit 29n,  αΐνέααι ιβ. Eine mediale Optativform 
ist άσαιο Adesp. 56A 7 .

353 . Tiber die aolischen Neubildungen Ιοίην,  ά γ α γ ο ί η ν  
Sappho 159, λαχόην  (aus λαγοίην) Sappho, 9, λάγνης Choerob. 
Schol. 772, 10 vgl. Curtins Verb. Π 2 111. Vielleicht war das 
Moduselement -ιη- (statt -*-) urspriinglich auf den Aorist be- 
schrankt, vgl. δανοις Sappho 83, χαίροις 103, εχοις Alkaios 8 6 B.

Zur Bildung der Teinpusstamme.
Das Praesens.

1. Die gemeingrieehischen Praesentia auf -mi.

354. a. D ie  W urzelk lassen .

εμ μ i „ich bin44.
ε μ μ ι :  Thess. und Aeol., Belege in § 203 no. 6 , S. 483.
ε α τ ι  „er ist44: Thess. εστί la  7 14 . 35. sc 642 , Aeol. oft.
Die 3. Plur .  ist im Thessalischen bis jetzt nicht belegt. Die 

A o le r  scheinen die lautgesetzlich geforderte Form είσι (aus *ενσι 
=* senti) ganz aufgegeben zu haben: ε σ τ ι  „$ie sind44 Inschr. 
119 A 39 ist der Form nacli die 3. Pers. Sg., εσσι  „sie sind44 

Inschr. 1351 scheint mit Fonnenausgleichung an ία μ εν, εατε an- 
gelehnt zu sein, vgl. § 196, S. 475.
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εσσο  medialer Imperativ Sappho l*a (auch a 302 ^ 200).
έστω: AeoL Inschr. 82i - 13 117s 119 A *4 129B45.si u. s. w.
I)ie dritte Plur. thess. f o r o v a a r  7 a  darf nicht ale nord-acbaiscli 

angesetzt werden, vgl. § 348 g, S. 564.
Imperfekt:

ησ&α  Theokrit 29*6.
ftg „er war14 Theokrit 30ie wird vielleicht mit Recht von 

Meister Dial. I  171 fur die echte Form gehalten vgl das siid- 
achaische (arkadisch-k)prische) ης, Bd. I  § 218c, S. 260.

ησαν  mit Augment Sappho 31.
ε σσ αν  ohne Augment Alkaios 91, vgl. § 193 no. 3, S. 470.
εον  thematisch: Alkaios 127 und auffallender Weise auch 

ohne Augment in der aolischen Inschr. 155 ai* (s. Nachtrage).
KonjunJdm stets thematisch:

ηι aus εψ: These. und AeoL, Belege in § 59, S. 338.
εωσι  AeoL Inschr. 85*<>.

Infinitiv:
ε μ μ ε ν α ι :  bewahrt im AeoL, zu εμμεν verkiirzt im Thessn 

Belege in § 203 no. 6 , S. 483 und § 3481, S. 566 oben.
Particip nichtthematisch und thematisch:

i v t (== ssk. sdnt-) : εις εντός Alohvjov Eustath. 1787, 45. 
— Femininum: ε σ σ α  Sappho 75 Theokrit 28ie statt *ασσα =  
8$ίχσ, im Vokale an das Maskulinum εντ- angelehnt, s. S. 472 
Mitte.

ε ο ν τ Thess. τταρείντος 16m . Gegen den Dialekt: aiv 71s.
AeoL ίων Inschr. 120io 121s 129Αβ, εοντι 83io 

156s 159*, εοντα 83s OSBis, εοντες 85i7 160$, ιόντων 83t. s*. 
46 84u /io, εοινεσσι 834* 1 5 8 4 , εοντας 83*β 130s u. s. w.

E in  dvr- kommt in  gnten Inschriflten nicht vor.

ε ί μ ι  „gehen“:
Thess. παρ-ίτω  7 1 4 , άπ-ίτον  7 **.
AeoL ίοίην Sappho 159, παρ-ίων Theokrit 3 Ο7, άπ-Ιοντος 

Inschr. 157 1 7 173 ns.
κ ε ί μ α ι  „liegen“ :

Thess. (ν.)ειμε[νά] 7a, — AeoL νπόκεινται Inschr. 864.
Konj .  AeoL διάγ.ψαι aus *νΙι-εται oder *γ*ΐψαι, s. S. 337.
xe a v ra i  A lkaios 94 (== xshtat, vom M etrum gefordert fu r dae fiber- 

lieferte xiarai) weiet au f ein erw eitertes Praesens xiapat (=* *χέ$α·μα*) bin, 
vg l. Hesycb xeatar xsTxai. Th eo krit’s x iax  2 9 , kann die 3. Pers. Sg. zu 
diesem χίαμαι oder die 3. Pers. P lu r. zu xcT-μαι (aus *kepptai) sein.
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Thess. (ραμένος 181 3 - 1 8 · 2 0· 2 2 ·  s o , φαμένα u .  1 5 . 2 3 ·  3 2 . 3 5 · 3 7 · 4 2 .

Aeol φαμί Sappho 32 Adesp. 53 (besser φαϊμί zu lesen), 
φαϊ σ&α  Apoll. Soph. 162, 26 ed. Bekker; 3. Sg. φ α ϊ σ ι  Sappho 
6 6 ; 3. Plur. φ α ϊ σ ι  (aus *φάνσι =  φα-ντι) Alkaios 85 und 
Priscian I  51. Tiber das ai der drei Personen des Singular vgl.
S. 422 oben. — Ι'φάτο  Theokrit 30a5.

φαμενος, εφατο kann der A orist sein.

N ur im T b e s s a l i s c h e n  b e le g t:

ζ ώ μ μ ι  (aus *ζώσ-μι) „ich giirte“ : ζονσ&ω =  *ζώσ-σ&ω 
Glosse. Der einzige griechische Beleg der idg. nieht-thematischen 
Flexion, vgl. zd. aiw-yagti, lit. jiis-mi „giirten“.

N ur ira A o l i s c h e n  b e le g t:
ε δ - μ ε ν α ι  Anecd. Par. I l l  327, 11.
πώ,  πώ&ι  „trink“ Alkaios 54A B  kann der Aorist sein.
εννΐ] A desp. 52 kann von einem  vfj-fu ab g e le ite t oder aus εννηε (νήο>) 

kontrah iert sein.

355. b. Heduplicierende Klasse.

Thess* έ ς - κ ι - χ ρ έ - μ ε ν  (von ίςγ,ίχρημι) 1 1 .
AeoL Ind. τ ί ^ η ς  τ ιΟη  Choeroh. Schol. 855, 9; τ ί ΰ ε ι σ ι  

{ =  τί&εντι) Inschr. 84 1,  unbestimmt τι&εντ- 1 2 2  h .

Ind. ΐ ε ι σ ι  ( =  ΐεντι) Sappho 16, Impft. I'rj Balbilla 174 u ;  
Imperativ ΐη  Balbilla 176c (s. olien § 348 f, S. 564).

Ind. Υστάς Υστa (als ιστης ΐστη bei Choerobosc. Schol. 
855,9), Imperativ ΐ σ τ α  s. oben§348f; Med. γ.αΰισταμέναις84:ΐ2.

Ind. d id  ως δ ί δ ω  Choerob. Schol. 855, 9; [άττοί ] / -  
[δ]οισιν Inschr. 11 6 1 3 ; Imperativ δ ί δ ω  s. oben S. 564; Infin. 
δ ί δ ω v s. oben S. 566 unten. Med. δίδοται Inschr. 122io. Wenn 
der Infinitiv δίδωσ&αι  1214o nicht verlesen ist, so kann er eine 
Analogiebildung nach λά?»ησ&αι u. and. oder durch den aktiven 
Infinitiv dtdcov beeinflusst sein.

Frei erfunden sind von den G ram m atikern d ie unaolischen  und  fal- 
echen Form en δίδοιμι, δίδοις Schol. zu T 270 und ΐαταιμι κίχραιμι  
G hoerob. Schol. 843, 2 2 .

356. c. Die 1STaealklassen.

- ν α - μ ι :  Thess. Konj. δ υ ν ά ε τ α ι  oder δυνόηται 5y.
Aeol. Indik. δάμνας  (metrisch gefordert fur δαμνησι) 

Alkaios 92, yJgvare Alkaios 45, Μνοδάμναται Theokrit 29 33, — 
Imperfekt [£]δυνατό Inschr. 1214, εδύναντο Sappho 93, — K 011- 
junktiv π έ ρ ν ά ι  Inschr. 1347 (aus περνάψ, s. S. 293), dvva[y-
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τα ι \  119Bss, δ ύ ν α μ α ι  Adesp. 5 6 B 3 (s. § 18, S. 291), — Im- 
perativ δ ά μ ν ό  Sappho 13 (s. oben §348f.), — Infinitiv ν,έρνδν 
Inschr. 82is/i4 (s. oben S. 566, m), — Particip κερναι ς  (aus 
*γ.ερνανς) Alkaios 344 414.

- ν ν - μ ι :  Thess. Konjunktiv γ ι ν ν ε ι τ ε ι  I 622/93 (— γινν-ψαι), 
Part, γινν-μέναν 1 6 4 5 .

Aeol. Indik. ζενγννς  ζενγνν  Choeroboscns SchoL 
855, 10, — Infin. ο μ ν ν ν  Inschr. 119C 9/10 (s. oben S. 566, m), 
— Particip [ατιοδειλ/.ννμενος Inschr. 114 2 /3 .

Wenn man den thessalischen Stamm y t - r v - 9 welcher auch 
im B o o t i s c h e n  belegt (γινιονμενον Samml. 385β =* γιννμενον, 
τταργιννμενως 1145 τ/β, παργιννων&η u  p 2) und deshalb vielleicht 
als nord-achaisch zu betrachten ist, iiberhaupt per analogiam er- 
klaren will, so liegt die Yermutung am nachsten, dass zu γίνομαι 
(thess. γινόμενός 18 oft: aus γίγνομαι s. § 115, S. 391) nach dem 
Verhaltnisse τί-νν-μαι: τίνομαι (aus *τί-νΤ-ο-μαι9 aeol. τίννειν ** 
*rivfitv  Glosse) und αννμαι: ανομαι (aus *α-νβ-ο-μαι: aeol. στο- 
s. S. 481) ein γιννμαι geschaffen wurde, vgl. G. Meyer Griech. 
Gramm.* § 494. Doch kann γιννμαι, wie ich bereits de mixt 
Gr. ling. dial. 33 gesagt habe. von γίγνομαι dem Stamme nach 
ganz verschieden sein und ein altes indogermanisches ww-Praesens 
darstellen, vgl. ved. j i - n d - s i  (aus *gi-iUu-si) „beleben“, got. k i - j a n  

„keimen“ : Stamm gi- „leben, lebendig machen“.

357· d. S tam m e aixf -a.
Thess. ψνίοτατο 70i.
Aeol. Konjunktiv π ρ ίά τ α ι  Inschr. 156i2, εράται Sappho 

13 (s. § 18, S. 291), Particip ίπιοταμενα Sappho 70 u. a.

2. Neugebildete m i-Praesentia.

Die gememgriecliisclaen Verba au f -βω, ·εω t -όω.

358. Die wichtigste gemein-achaische Eigentumlichkeit 
der Formenbildung besteht darin, die urgriechischen Verba 
auf -ά(ο, ~εω, -όω in die ///-Flexion ubertreten.

Die s i id -acha ischen  Belege in Bd. I  § 220a, S. 263. 
Neben der ///-Flexion blieb, freilich im taglichen Gebrauche nur 
selten, die urspriingliche Flexion auf -αω, -εω, -όω bestehen: aus 
einer Vermischung beider (oder aus den abgeleiteten Temporibus)

1ί
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ging eine dritte Fonn liervor: -αω, -r]co, -ώω. Da sicli in 
mehreren Formen die urspriingliche und die μ*-Flexion nielit von 
einander scheiden lassen, so fiilire ich die Belege in vier Gruppen 
an 1 ) urspriingliche Flexion: γ,αλέω, 2) mit gedehntem Yokale: 
χαλήω,  3) nach der ^«-Flexion: ζ ά λ η μ ι ,  4) m e h r d e u t i g e  
Formen.

1. χαλάω, τιμάω, μιαθόω.

Thess. εροντάι 64 1 ( =  Ιροντάει), wahrscheinlich aucli h ti-  
vjoivaxails. Verdorben ist λειτοργονντος 193 (lies λειτορεύοντος).

διετεϊ,εΐ 53 4 5 4 10 berulit auf διε-τελέει =  *διε-τελέσ-χει.
Aeol. In den Inschriften und bei den Lyrikern:
-άω:  2 . Sg. γέλαις βόαις νί/,αις, 3. Sg. γέλαι βόαι νί/,αι 

Comp. I I  § 12, μάται Glosse (aus *γελάεις *γελάει, vgl, S. 293): 
das t war nicht stumm, sondern wurde gesprochen.

Z w eifelh aft sind οπταις Sappho 115, μειδιά T heokrit 30 4.
- έω : Insphriftlich [δό'/]ει 119 D 22, παρτΑλει 130s, 7ΐοιέωσι 

1 2 0 i 5, [dtayJ]oviovτες 1173, άγρεόμενοι 137β. Lyriker: ποτέονται 
Alkaios 43, zweifelhaft μέδεις 5 ι 48. Theokrit’s Formen δοκέεις 
29i9, φιλάει 28u, φορέοισι 28 n , φιλέοντα 29g, νοέοντα si, φιλεψ  i 
sind recht zweifelhafte Gewahrsmanner.

B ei den Lyrikern kann fur dae oft iiberlieferte -ει (3. Pers. Sg.) ste ts  
- 17, also d ie n ich tthem atische E n d u n g , e ingeeetzt w erd en , B elege auf 
S. 449 oben. E insilb iges -eovr- oder -ευντ- im P articip  ist etets aus dem  
nich tthem atischen  - « v t - verdorben , ebenso -ενσα oder -ovoa aus -ε ισα  
( =  -ενσα, -εντ-ia) und -ευνται (3. Pers. Plur.) aus dem  n ich tthem atischen  
- ην τα ι .

-ο ω :  2 . Sg. χαυνοις Alkaios 51 (aus χαννόεις), 3. Sg. στε- 
φάνοι (aus στεφανόει) Inschr. 11220 113u/ig 12130 I 6O18 .2 3  

173si/32. 47, δοΥΛμοι (Sappho 37) Theokrit 30*5.26.
F reilich  k on n en , w ie bereits au f S. 449 bem erkt w u rd e , bei den  

Lyrikern auch d ie n ich tth em atisch en  Form en χαννο)ς, δοκίμω e ingeeetzt  
werden.

2. χαλ,ήω, τιμάω, μισίΡώω,

Thess. οίτ,ήω  in xcrr-οικείοννΰι 17s aus χατ-οικηωντι «  
att. ΥΜτοιτωυντι.

Aeol. άδΐΥ.^ει  Sappho 1*0, πο*&τ{ω 23 (beide Verba auch 
bei Herodian περί μον. ϊέξεως I I  949,10), καληω Etym. Magn. 
485, 45; Etym. Gud. 294, 41.

Boeot. δ α μ ι ω ο ν τ ε ς  Samml. 497 14 499i*/is 5 0 0 7  501g 
N 499 a 10/1 1 ·
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3. χύ λη μ ι, τ ίμ α μ ι (τ(μαιμι), δοχίμω μι.
Im Tbesealischen ist ausser ιφανγρή’ϋειν 1641 (=  att. εφαιροννται) 

bieher nur das Part. Act. and Med. belegt.

y, άλ η at.
1. I n d i k a t i v .

1. Sing. AeoL κ ό λ η μ ι  Sappho lie, όρημι2η,  φίλημι 79, 
άσννετημι Alkaios 181 , ferae r : νόημι φ ίλημι Compend. H I § 40, 
αΐνημι Comp. H I § 49, μέόημι οΐ/.ημι Apollon, de synt. 92,15, 
επαίνημι *τών Μντιληναίων* Plato Prot. 346D u. a. m.

Boeot. BoiojTol όε τ ά ρ β ε ι μ ι  vmi ττοίειμι νχά 
φί)<ειμι Herodian τζερι μ ον. λέξειος I I  930, 5.

2. Sing. Acol. λ ύ π η ς  Adesp. 56Α4, μάτης Theokrit 29is, 
πόης 292 ΐ 30ι2, ενοχλης 293 β, φίλησ-9α  Sappho 22.

3. Sing. AeoL π ο ί η  Inschr. 85si, φόρη Theokrit 29*9, 
ορη 30 21*. Bei den Lyrikera kann fiir das iiberlieferte -ei (Belege 
auf S. 449 oben) stets -r, gelesen werden.

2. D ual: παρά Λϊολενσιν αητόν ώς^ π ο ί η τ ο ν  Etymol. 
Magn. 23, 12. Da die Grammatiker den Aolera den Dual ab- 
sprechen, ist ποίητον wohl nur wegen des Stammes ποιη- an- 
gefiihrt.

3. P lur. AeoL έ π ι ρ ρ ό μ β ε ι σ ι  Sappho 2 1 1 /1 2 , φίλισι (d. i. 
φίλεισι) Balbilla 174is.

Boeot. ο ι χ ε ν τ ι ,  φί)^ντι: s. oben S. 468.
2. I m p e r f e k t ,  nur fiir’e A olisch e b elegt.

1. Sing, ε φ ί λ η ν  ενόην Eustath. 1408, 3.
3. O p t a t i v ,  nur fur’s A olische b eleg t.

1. Sing. φ ι λ ε ί η ν  νοείψ  Eustath. 1756, 10.
3. Sing, φ ί λ ε l η φρονείιj Eustath. 1787, 42.

4. I m p e r a t i v ,  nur fiir’8 A olische b elegt.
3. P lur. Υ,ατάγρεντον  Inschr. 831 5 , ν.άλεντον 120is/i4.

δ. P a r t i c i p .

These, είεργετες 54ίο, άρχιττολιαρχέντος 112, γνμνασιαρχεντος 
16s.2 &, άγορανομέντος 16eo, ατραταγέντος 54ι, άγορανομέντονν 
16io, HctTor/Jvreact lGw.ie.

AeoL Der Stamm tritt in doppelter Form auf:
-evzr-: Inschriftlich [ομον]όεντες  83βο, βα&όεντι 119A j7 

Cs/e>* είεργετίντεσσι 12 1 eo, aus romischer Zeit στοίχεις 173is · 
(b=> * στοίχε* r-g), προσμέτρεις i3/u. Bei den Lyrikem FoUeig Al-

I
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kaios 69, (ε7ζόρεις Adesp. 61), ερρεντι Alkaios 130. Bei den 
Grammatikem: νοείς φρονείς κάλεις Comp. I l l  § 37; Eustath. 
1756, 11; 1787, 42; ερρεις ερρεντος Etym. Magn. 377, 19; πο ι- 
έντων Etym. Magn. 20, 28. — Das Femininum zu diesem Stamme 
endigt auf -ε ιο α  (aus -εντ-ία): μ ά τ ε ι σ α ι  Sappho 54, ΰέρσεισα 
Theokrit 283, ζάτεισα Scholion zu Theokrit 1 85.

-ηντ-:  Inschriftlich κ α τ ο ι κ ί ν τ ω ν  84β, bei Sappho δίννψ- 
τες I n  LV (s. Nachtrage).

Nicht selten ist bei den Lyidkern -εοντ- (einsilbig), -ευντ-, 
-ovaa oder -ενσα iiberliefert. Diese kontrahierten Formen sind, 
wie bereits Ahrens betont hat, unaolisch und durch die nicht- 
thematischen auf - ε ν τ - (-ψτ-?) und -εισα zu ersetzen, also επαί- 
νεντες Alkaios 37 A, μόχ&εντες 18δ, μαρτνρεντας 102, φίλεντα 
Theokrit 29is, κάλεντος 39, βοίνογόεισα Sappho 5 4 .

ζάλημαι.
1. I n d i k a t i v .

1. Sing.  Aeol. π ο ί η μ α ι  νόημαι Etym. Magn. 56, 51; Anecd. 
Ox. I  77, 15; φίλημαι Choerobosc. Schol. 569, 2 1 .

1. P lur .  Aeol. φορημεΟ a Alkaios I 8 4 , αΐτήμε&α Theokr. 2 8 5 .
3. P lur .  Thess. εφ-ανγρ  έ-νΟειν  1 6 4 1 ( =  εφαιροννταή.

Aeol. 7ζρονόηνται  Inschr. 85ig, διαοάφηνται 95Ai.
2. I m p c r f e k t ,  nur fur’s Aolische belegt.

1. S i n g. εκ a λ η μ αν ενοημαν Herakleides bei Eustath. 1432, 36.
3. Plur .  Statt des iiberlieferten ώρχενντ Sappho 54a ist ωρ- 

χηντ zu lesen.
3. I n f i n i t i v ,  nur fiir’s Aolische belegt:

Vom s c h w a c h e n  Stamme: [ε7ζ \αίνε-ο0αι  Inschr. 12189.
Der vom s t a r  ken Stamme gebildete Infinitiv κάλησ&αν  

Inschr. 129 A 35 163a, φίλησ&αι Schol. zu Z  268 ist mehrdeutig.
4. P a r t i c i p .

Aeol. ά μ φ ι ο  β α τ ε μ έ ν ω ν  Inschr. 83as, ομολογημενα 36, 
7ζοιημενος 85*8, εγκαλημένων 119 Αιο, καλημένοις 150&, jiinger 
τζοείμενος 130s, aus romischer Zeit οϊκημένα Inschr. 172a Samml. 
218c 223s 286s. Bei Theokrit ποιημένα 29ao, endlich καλτ- 
μενος, νοημένος Herakleides bei Eustath. 1432, 37; φοβημενος 
Etym. Magn. 182, 50.

Thess. δ ι εοαιρε ι -μένα  7 8 4 . 38/89.46 (=  δια-σαφη-μένα).
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* τίμ α μ ι: τίμα ιμ ι, 
n ar im  A o l i s c h e n  belegt.

1. Ind ik& tiv .
1. Sg. π ά λ α ι  μ ι γέ)χιιμι π)Αναιμι Herodian I I  930, 4; 

γέΪΜψι auch sonst von den Grammatikern angefuhrt, z. B. Choe- 
rob. Schol. 842. 25 fF.; Heraldeides bei Eustath. 1613, 23. Das 
ai entstammt wahrseheinlich den Praesentibus *γε)&ίω, *πα)Μΐω, 
*π)χχναίω, s. oben § 147, S. 421. Moglich ist es freilich auch, 
dass die thematischen Formen yi)xtig, γελαι (aus *γε?άεις, *γελάει) 
nach dem Verhaltnisse τοη φίλημι : φίλης : φίλη zu einer 1. Pers. 
γί)χχιμι fiibrten.

3. P lu r .  χό λα ισ ι  Alkaios 18$, δίψαισι 39· (aus -α-νσι).
2. P a r t i c i p .

Stamm - a - r r - : Nom. - a ις, Femininum -a io a  aus -a-vr-ia: 
α ν ν ά ν τ α ι ς  Inschr. 85ss, σίγαις Balbilla 176s, γε)χης πείναις 
Compend. Π Ι  § 38, γελάν τος Etym. Magn. 225, 8 ; γ έ λ α  ία ας 
Sappho 2 s.

τίμαμα*.
P a r t i c i p .

Die Participia τ ε χ ν ά μ έ ν ω  Inschr. 83ιο, ορμαμενος 847, 
ασάμενοι Alkaios 35s, αϊτιαμενος 50s, μννναμενος 89 sind nach 
den gleichgebildeten auf -ημενος als nichtthematische Formen 
anzusetzen.

Tberoatisch scbeint &ράο Sappbo 99 zu sein.

δοχίιιω μι,
nur im  A o l i e c h e n  belegt.

I n d i k a t i v .

1 . S ing.  δονΛμωμι  Balbilla 175is und wahrseheinlich bei 
Sappho fur das iiberlieferte δον,ίμοιμι herzustellen; ελεν&έρωμι 
δοιαμωμι Choerob. Schol. 843, 31 ff., in einer Anspielung bei He
rodian περί μον. Ηξεως Π  929, 23.

3. P lu r. σ τ ε φ ά ν ο ι σ ι ν  Inschr. 151s.
D ie Im perative μνρω, ζαμιώσΰω, στεφανώτω sind m ehrdeutig, 8. unteu.

4. Mehrdeutige Formen.
a. U r s p r i i n g l i c h  oder durch K o n t r a k t i o n  entstanden 

sind die Langen in
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dem I n d i k a t i v e  auf -η τ α ι :
Aeol. άγρηται ? Insclir. 95Ββ, αιτηται 120 it, πώληται Anecd. 

Οχ. I  362. 26.
dem I m p e r f e k t u m  auf -a.

Aeol. e/ia^o^Inschr. 129Asi, ίφίλη Et. M. 23,4,Ικ&κδ8αρρ1ιο28*.
dem Im p e r a t iv e  auf -η , -ω:

Aeol. κίνη Sappho 114, υμάρτη Theokrit 2 8 3 , φίλη 29so, 
ν£ντη Tzetzes zu Hesiod Erga 664, vgl. oben § 57, S. 338. 

μνρω Etym. Magn. 698, 54. 
dem I m p e r a t i v e  auf - η τω , - « τ ω ,  -ώτω:

Aeol. (bdr{vco Alkaios 41 β, τιματω Inschr. 8216, στεφανώνω 
129 A 36.

dem I m p e r a t i v e  auf -ησ&ω, -ώσ&ω:
Aeol. 67ημελψ&ω Inschr. 117e? ζαμιώσ&ω 82ΐ4/ΐό.

dem In f in i t ive  auf -ην,  -αν,  -wv:
Aeol. 7ταρακάλην, ευεργέτην, έπαίνην u. s. w., Belege in § 54, 

S. 337. Das Comp. I l l  § 36 belegt den Infinitiv auf -ψ  mit 
φίλην, καλήν, φρόνην. — σννέράν Theokrit 2932. — στεφάνων 
Inschr. 17329, κατείρων ϋ.

dem I n f i n i t i v e  auf - ησ&αι ,  -ωσ&αι :
Aeol. κάλησΟαι Inschr. 129Ass 163s, φίλησ&αι Scliol. zu 

Z  268. Neben -ησ&αι liegt das oben erwahnte vom kiirzeren 
Stamme gebildete -εσ&αι in biaiveo&ai Inschr. 12139.

These, άπελεν&ερονσΰειν (=  άττελεν&ερώσΰαι) 1 8 4 . 8/9. 35. 39, 
vgl. S. 377 Mitte.

b. In den K o n j u n k t i v e n  auf -η  u n d  - η τ α ι , welche in 
§ 55 gesammelt und besprochen sind, entstaud η jedenfalls durch 
K o n t r a k t i o n ;  nur ist es zweifelhaft, aus welchen Vokalen. 
Sind es Konjunktive nach der nicht-thematisclien Flexion, so 
konnen die kontrahierten Yokale -ε-η-, -η-η- oder -η-s- gewesen 
sein. Sind es dagegen thematische Formen, so ist uns nur die 
Wahl zwischen -ε-χ'η und -η-ίη gelassen.

359 . Die Y e r a n l a s s u n g  zum I J b e r t r i t t  der Verba 
auf -έω, -άω, -6ω in die μ ί-Flexion konnen nur solche Formen 
gegeben haben, in denen die thematische Flexion mit der nicht- 
thematischen zusammenfiel.

Das geschah innerhalb des P r a e s e n s - S y s t e m e s  im I m 
p e r fek tu m .  Aus urgriechischem thematischen εφίλεες, εφίλεε9

Ho f f ma n n ,  dio grioehisoliou Dialokte. II. S7
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entstand nach aolischem (and gemein-achaischem) Kontraktions- 
gesetze εφίλης, εφ ίλη : diese Formen fielen also mit den nicht- 
thematischen Imperfectis ίτί&ης, ετί&η zusammen und konnten 
deshalb zur Bildung eines εφίλην, φίλημι u. s. w. fuhren. Ebenso 
konnten im Medium zu φίληται =  (f i)Jerai, φιλήστε ~  φι- 
)JeaVi, εφίλητο =  εφιΗετο die ersten Personen φίλημαι, φιλη
μένα  und zu dem Infinitive φίληο^αι =  qi/JeoVai das Particip 
φιλημένος neu geschaffen werden. Diese Erklarung, welche ja  auf 
den ersten Blick gefallig aussieht, rechnet nicht mit einem Um- 
stande: die /ii-F lexion der Verba auf -εω u. s. w. war gemein- 
achaiscb, und wenn auch die Kontraktion von -ε#- zu -η- vielleicht 
zur Zeit, als die Achaer noch einen Stamm bildeten, vor sich 
ging, so erscbeint es doch sehr bedenklich, fur diese alteste Zeit 
bereits eine Kontraktion von ετίμαες, ετίμαε zu ετίμάς, ετίμΰ  
(den Ausgangspunkten der Flexion auf -άμι) und besonders von 
ϊόο/Λμοες, tdovj'uoe zu* εδο/βμως, εδο/άμω (den Ausgangspunkten 
der Flexion auf ·ωμι) anzusetzen. W ir diirfen also zu dieser 
Ableitung der /it-Flexion nur im aussersten Notfalle greifen.

Bereits Curtius Verb 1 2 359 hat darauf aufmerksam gemacht, 
dass die aolische Flexion der Verba auf -ημι u. s. w. =  -ε'ω 
sich von der Flexion des alten μ ι-Praesens dadurch unterscheidet, 
dass sie dem kurzen Stammvokale des letzteren in mehreren 
Formen eine einfache Lange gegenubersetzt, so z. B. in φίλη- 
μαι: τίθεμαι, φιλημένος: τιθέμενος. Aus dieser Tatsache zieht 
Brugmann Gnmdriss I I  955 mit Recht den Schluss, dass die 
gemeingriechischen Praesentia τί&ημι, δίδωμι, αΡημι u. s. w. an 
der Schopfung von φίλημι, δο/.ίμωμι unschuldig gewesen sind. Nach 
Brugmann bilden die aolischen Praesentia auf -α-μι wie τίμαμι 
den Ausgangspunkt der μ ι-Flexion, und zwar sollen sie nach 
einer von ihm neu aufgestellten indogermanischen Praesens-Klasse 
auf -/ii, deren Stamm durch die Anfugung eines -a- gebildet 
wurde, per analogiam entstanden sein. Als Belege dieser indo
germanischen /ii-Klasse fiihrt er Ι-δρ-α-r, ε-δρ-ά-μεν, πλ-α-το „er 
naherte sich“ (horn, πλη-το), εγήρ-ά-ν, εξερρί-α an: hinzufugen 
lassen sich από-Ρρα-ς, απ-ε-Ρρα (homer, αποίράς, άπηνρα) u. a. m. 
Weshalb Brugmann nicht auch aeol. φίλημι und δοχίμωμι auf* 
die von ihm angesetzten indogermanischen, durch Anfugung von 
-2- und -d- gebildeten μ ι-Praesentia zuriickfuhrt, welche er in den 
urgriechischen Formen ε-σβ-η-ν, ε-βλ-η-ν, ε-αλ-ω-ν, ε-βί-ω-ν u. a. 
wiederfindet, ist nicht einzusehen.
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Brugmann’s Erklarung triffh wie mir scheint, im Kerne das 
Richtige. Nur vermag ich ihm nicht in der Ansetzung seiner 
neuen μί-Praesentia zu folgen. Die Formen έδραν. εβίων
galten bisher ak  A o r i s t e  (vgl. Curtius Verb I  2 187 if.), nnd 
gewiss mil Recht, da die griechische Spracbe von einem *γηρ- 
α-μι, *βί~ω-μι η. s. w. nichts weiss. Diesen gemeingriechischen 
Aoristen stehen — nicht etwa ak Analogiebildnngen, sondem ak 
altertlimliche Formen — die a c h a i s e h e n  A o r i s t e  εφ ί? .η-ν, 
εφί ) . η - ς ,  ε ψ ί λ  η-μεν,  <f ι λ η - μ ε ν α ι  u. s. w. gleich. Der Fort- 
schritt des achaisehen Dialektes besteht ako darin, dass von den 
Aoristen εφιλη, ετίμά, εδον,ίμω ein neues Praesens nach der μ ι-  
Flexion ausging. Hierbei ist offenbar das Yerhaltnk von αβη: 
αβημι, ε&η: τί&ημι u. s. w. von Einfluss gewesen.

Stellt der A o r i s t  den Ausgangspunkt der Flexion dar, so 
sind die aolischen Formen γάληΐΎαι, γ,όλησ&αι (von denen die 
erstere jedenfalk nichtthematisch gebildet ist) alter ak  these. 
i f f-άγρε-νται, aeol. ετζ-αίνε-σ9αι: denn dieletzteren haben sich vollig 
der flexion des //*-Praesens angesclilossen, wahrend in den ersteren 
noch der lange Vokal des Aoristes erhalten ist.

B60. Dass im Aolischen die Xeigung vorhanden war, das 
Gebiet der ju-Flexion durch X e u b i l d u n g e n  zu erweitern, beweisen

β ο ί δ η μ ι  =  βοΐδα Glosse.
δαημεναι  „die knndigenu Glosse: das Praesens δάημαι be- 

ruht auf dem Aoriste ε-δόη-ν und stellt so eine vortreffliche 
Parallele zu iff ίλην: (fi/.ημαι dar.

Sehr kiihn sind zwei von A l k a i o s  verwendete /u-Praesentia 
gebildet:

αχνό σ δη μ ι 81 fur άχνάσδω, att. αχνόζω.
ά ρ ν τ η μ ε ν ο ι  47, att. αρντω.

36 1 . Wie in alien griechischen Dialekten, findet auch im 
A ol i schen  ein Schwanken zwischen den Derivatis auf ·έω9 -άω 
und -όω statt. Hervorhebung verdienen:

άξιαω  s= att. αξιόωι αξιόσει Inschr. 130s 160ss. 
ττονάω  =  att. πονέω: εξεπόνασαν Sappho 98s, εξεπόνασε 

Theokrit 29*4.
Xeben π ο τ α ο μ α ι  (Sapphoεν.τεετεοταμενα6 8 4 ) liegt ftoriovrat 

Alkaios 43, τεοτηι Sappho 41, ποιημένα Theokrit 29 30 u. a. m.
87*
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3. Das thematisehe Praesens.
262 . Von t h e s s a l i s c h e n  Praesentibus ist ausser γίνομαι 

(s. § 115, S. 391) nur φ α ν ί σ σ ω  (ενειρανίσσοεν 16is) zu nennen, 
welches zu dem Aoriste ειράνιξα (s. unten) nach dem Verhaitnisse 
φν?Ασσω: hpv)xiia neu gebildet ist, vgl. § 195, S. 474

3 6 3 . Folgende a o l i s ch e  Praesentia sind wegen ihrer 
Stammbildung bemerkenswert:

1 . Vom einfachen theraatischen Stamme:
ό - ε ί γ η ν  „offnen“ Inschr. 83 4*: s. § 149, S. 423.

2. Aus der ///-Flexion in die einfache thematisehe Flexion
ubergefuhrt:

avoj  „vollenden“ aus *avF-io: α-νν-μι =  ssk. sa-nd-mi, idg. 
SQ-niu-mi: ανομενιο Inschr. 156is, 'Λνόδιν.ος 1371 , Idvodr/Ma 144b.

3. Mit gebildet:
ερ δω „ieh opferett: ερδόμ[ενά] Inschr. 121 44: aus *βερζω =  

*βέργ-/ϋ) entstanden.
λ ά ζ ο μ α ι  aus *λα/-/ο/ιαι zu ags. laccan „ergreifen, nehmen“: 

[ in ι?Μ]ζεσ&ω Inschr. 83*.
/ .χαίνω Alkaios 140 ist vom Aoriste ε/.xavov aus neu ge

bildet: das alte Prasens lautete bei den Nord-Achaem ν.τέννω.
χεΧείω (in διετέλειε Inschr. 120n , ανντεΧειομένω 1624) ist 

von τεΧέω (in οννχε?<εη Inschr. 112u 1159, avvx8?Jwvxai 117u) 
zu trennen: etwa *τελεσ-ίω neben *rελεσ-χω =  τε)^ω ?

ά λ ν ί ω ,  φ ν ί ω  (Etyra. Magn. 254, 16 xb φυω Λίολχ/,ας 
φνίω fpaai καί τδ αλνω όλνίω), denen sich homer, οτχν ίω , 
με&υίο)  Anecd. Οχοη. I I  149, δ, ε & ν ι ε ν  ενεμαίνεχο Hesych 
anschliessen, stehen dem τελείω ganz parallel: αΧν-ίω neben 
άΧύ-χω =  αλνω.

Bei den Ly rike rn  is t nur φ ύ ω  u berlie fert: εφνοντο Sappho 30, φύει 
A lkaios 97.

4. Mit -ι'σκω vom schwacken Stamme gebildet:
& ν ι · ί α κ ω ,  μ ι μ ν α - ί α κ ω :  das Nahere in § 147, S. 421.

5. Mit -v- gebildet:
7χώ-ν-ω „ich trinke“: 7χώνης Alkaios 52, πώ νψ  2 0 .

Das Futurum.*
3 6 4 . Ein urgriechisches -σ-σ- hinter kurzem Vokaie blieb 

bei den Nord-Achaem bewahrt, vgl. auch § 192, S. 469 ff.
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ε σ - σ - ο μ α ι : Thess. und A e o l Belege auf S. 469 unten.
απ ν - θ - ύ σ - σ - ο μ ε ν :  Aeol. Grlosse, Stamm dva-, vgl. S. 470.
a n ο-περά-σσε ι :  Aeol. Inschr. 1561 3/ 14, [/εαρακαλ^έ-σσει  

163β (-σσ- =  ssk. -sisa-).
χ α ρ ί σ σ ο ν τ α ι :  Aeol. Inschr. 8δδ5 (aus *χαρίδ-σονται), d t-  

κάσσω 119C 12 (aus *dr/ad-u-o>).
M it Vereinfachung: εκτελε'σείς Th eo krit 2 8 10, σκενάσην In sch r. 153 <.
Eine Analogiebildung iiach καλέ-σοω ist αΐνέ-σσω (fur αινή

σω): mit Yereinfachung ε π α ι ν έ σ ο ι ( σ ) [7] Inschr. 1362, ygl. 
unten den Aorist αΐνέσσαι.

365 . Die auf λ und v ausgehenden Stamme bilden das 
Futur auf -έω, Belege finden sich bis jetzt nur im Aolischen:

y.a-σ ττολέ ω Sappho 50 81 und Glosse =  att. Υχχτα-σταλώ 
aus γ.ατα-στα)Μύ. Zweifelhaft ist v.a)Aow\C\ Inschr. 122 5.

A u f αταλόω beruht οτα/.ώσοιοι In sch r. 9 5 B I2.
ε μ μ ε ν έ ο ι σ  i Inschr. 83 29? δ ι α μ έ ν ε ι  84 1 4 aus διαμενέει: 

διαμένει, ν .ρονέοισi 89s =  att. ν.οανονσι aus κρανέονσι.
a . D ie alten Grarom atiker nennen die liom erischen Fu tu ra φΰέρσω,  

κέρσω, δροω, κέλσω u. a. m. „ao lisch “ : ob m it Recht oder U nrecht, 
mueeen neue Funde lehren. V ie lle ich t hat ,  w ie Meister D ia l. I  183 an- 
deutet, nur der Accent diese Form en in den R u f gebracht, aolisch zu sein, 
vg l. Choeroboscus Schol. 545, 20 το φ&ερώ ol Αίολεΐς ΰέλοντες βαρννειν δχε 
δη βαρνντικοϊ δντες φϋερσω άγονοι κτλ.

366 . Das passive Futurum lautete regelmassig:
Thess. εξ-εργασ&ει-σέσ&ειν 16i 7 =  εξ-εργασ&η-σεσ&αι.
Aeol διαλν&ψονται Inschr. 8 3 2 7 ? αποδειχϋψόμενος 1575/6.9,

[ά]ναγραψψεται 8847 .

A n m .  D ie Futura der Stamme auf G utturale , Lab ia le  und lange 
Vokale lauten in  alien D ialekten g le ich : thess. κατοικειουντονν 16 ,8 (=  ol- 
κησόντων), aeol. οϊκήαοιοι Insch r. 8389, σταλώσοιαι 9 5 B 32, χρνοώαην 153β/β> 
ανΰήσην ϋ, προσοϋησομένοισι 157 8, αποδώσει 16033.

367. . Der Aorist.

1. Nicht-thematischer Aorist. Beispiele:
Aktiv.

Ind. Aeol tyvto Inschr. 85 1 119A 93 D*g.
εατ&μεν A lkaioe 15 7 is t n ich t A o rist {Meister I  183), sondern P erfekt.
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Konj. Aeol. (λέω Sappho 12s 36, η  ρό&η Inschr. 119 A a i, 
Alkaios 50β, γ.ατάγνω  1. Pers. (aus -ww) Inschr. 119Cig. 

Imper. Aeol. ηερΘέτιο Alkaios 36 s. 
infin. Aeol δόμεναι Μ μ να ι j B d  a u f s . 5 6 6  oben.

These, ooμεν, (λεμεν \
Aeol. π  ρόστα  v 8535-43, vgl. § 348 m, S. 566.

Part. These, όόντες 7 4i, ηρο&έντονν 63e.
Medium.

Ind. Aeol. ίηέδοντο Inschr. 156s.
Konj. Aeol. o v - η - ra t  Alkaios 50s, vgl. § 52, S. 336. 
Part. These. Οέμενοι 7 4a.
Inf. Aeol. I n ό&εσ&αι Inschr. 1 2 0 s/4. 4/s.

2. Thematischer o-Aorist. .
ελαβον:  These, ίχζβονν 7**, — Aeol. )Αβηται Inschr. 95 A$, 

συλλάβων 119A s, )Αβεσ(λαι Β*;,  ηαρέλαβον 129Αβ, )Αβην 
I 6 I 3 u. a. m.

ε&ανον: These, und Aeol., Belege auf S. 260.
Von a o l i s c h e n  Aoristen verdienen hervorgehoben zu werden: 

άμβρ[ό]την  „sterben“ Inschr. 82i5/ie: das Nahere auf S. 267. 
v n  οσχέ&ην  Inschr. 119 A 40 ist Aorist oder Praesens. 
λ ε λ ά Ο ο ν τ ο , reduplicierter Aorist, Sappho 93.

3. Einfaclier a-Aorist.
B isher nur im A o l i s c h e n  8ind belegt: 

ενίΥ.αι: ηνινχχν Inschr. 84s, εξε[νι·/]άμενος 119As/e, [ε]σέ- 
viY.ai 129B 89, — Konjunktiv εΙσ\ενίν^]η I 2 9 B 43/44. Uber das 1  

vgl. §111, S. 388. Hellenistisch ist 7τροεισέ[νε\γλαι Inschr. 157 j/a, 
είσενεγΥΜί ΐ 2 · — ε ΐ η α ι  Inschr. 129As7.

4. aa-Aorist.
Die n o r d - a c h a i s c h e n  Aoriste auf -ν - ν α ι , -μ - μ α ι , 

- λ - λ α ι ,  -ρ - ρ α ι , aus *-ν-σαι, *-μ-σαι, *-λ-σαι, *-ρ-σαι sind in 
§ 203 no. 3 und 4, S. 481, § 208 no. 2  S. 486 und § 213 no. 7
S. 492 besprochen.

. Ein urgriechisches -σ-σ- hinter kurzen Vokalen ist, wie im 
Futur, unverandert erhalten und nur selten vereinfacht, das 
Nahere in § 192, no. 4 5 und 9, S. 470ff.

Der th e s s a l i s ch e  Aorist ψ α φ ι ξ α μ έ ν α ς  16a. 39 ist eine 
auch bei Dorem und Siid-Achiiem (s. Bd. 1265, §221d) belegte 
Analogiebildung nach den gutturalen Stiimmen.
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Im Ao l i schen  sind nach den urspriinglichen Aoristen ομο- 
ggcu, γ,άλε-σσαι neu gebildet:

E7taivB-GGcu Inschr. I 6O1 5 . 2 1 , επαίνεσαι 8534. 39. 4i : das 
Yerbum αΐνέω ist ein Derivativum von deni o-Stamme αινο-ς, der 
Aorist muss also regelrecht αΐνησαι lauten, und dies ist auch die 
gewohnliche Form der aolischen Inschriften: 8 4 9 . 15/16 85si 114s 
1 2 0 9  13017 u.a.

άδί γ , ε -σαι  (d. i. άδΙν*ε-σσαή statt des regelrechten άδίκησαι 
Compend. Π Ι  § 6 .

Auch das im Comp. Π  § 10 iiberlieferte π ε ν & ε σ σ β ς  (so 
fur 7ζεν9 ψστ)ς zu lesen) =  att. 7τεν&ήσΐ]ς gehort hierher, wenn 
es nicht vielleicht unter dem Einflusse des neutralen Stammes 
7 vev&eG- „Leid“ an τε)£α-σαι und ahnliche auf εσ-Stammen be- 
ruhende Aoriste angelehnt ist.

IJber dae thessalische π ε ϊ σ α ι  =  att. τεΓσαι vgl. § 224 S. 498.

Der #tf-Aorist.
3. Sg. Thess. εδονλε 6 1 1 / 1 2  65 s, ονέ&ψ.ε, όνέ&εΓ/,ε: Belege 

auf S. 353.
Aeol. Inschr. 164a-c, εδιογ,ε 129Ai9 B 33

Alkaios 4U  u. a.
3. Plur .  Thess. δνέ&εινχιν 111/2, e&er/Mv 75&, ονε&είκαεν 67*4, 

άνε&είγχην 6 8 1 , εδονγχχεμ 65 s, vgl. § 35, S. 319.
Aeol [ο]νέΟ·ψΜ[ν] Inschr. 1791 (vorion.), ανέ&ην.αν 

111s 1531 1 , αρεδωχ(α)[ν] 95A 2 , απέδωσαν 137s.

Der passive Aorist
zeigt in seiner Stammbildung keinerlei Abweichungen: die thes- 
salisch-aolischen Belege fur εδό&ψ auf S. 348, fur ετέ&ην auf 
S. 297, fur εγράφην auf S. 411. Yon anderen Formen seien 
genannt:

Thess. a π  ε λ ε υ ί ϊ ε ρ ε σ  ΰ'ένσα,  άπελευΰερεα&ές 72 oft zu 
einem Praesens άπε)*ευ&ερέζω — απελεν&ερίζω (s. § 36, S. 320), 
neben απελεν&ερον&είς 27 zu einem Praesens απε)»εν&ερόω.

Aeol. άγρε-&ην  zu αγρψμι: αγρέ&εντες Inschr. 83ss, αγρέ· 
&ει>τα 85 49/50, Υ.αταγ[ρ](έ)0 ^ ι  82is. — [γ]νωσ&έντων  95Bio.

Ob in dem Aoriste Υ.αλλάφ&εντος  Inschr. 119Α»ο das a 
lang oder kurz gewesen ist, wissen wir nicht, vgl. die Bemerkung 
auf S. 283 8. v. λδίβ-.

Die Konjunktivformen auf -17 (3. Sing.) und -εωισι, -eWi eind in § 52,
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8. 336 und § 169, S. 442 besprocben, der Nominativ Sg. des Participee 
auf -ε*ς, Fein. -«σα in § 140 no. I S. 415 nnd no. V S. 417.

3 6 8 . Das Perfektuin .

1. Reduplication.
a. Von Stammen, welche mit einer D o p p e l - K o n s o n a n z  

anlauten, haben die Reduplikation angenoramen:
γέγραμμαι: T/iess. v τζόγε*/ραμμένος 16s. io.85.S9/4o- — Aeol. γε- 

γρόμμενον Inschr. I I 9 D 3 1 /S2, γεγραμμένω 1577.
IvJy^azo Sappho 51*.
m a d εόρόμαν.εν Sappho 2io.
r ε&ιατιψ Aeol. Inschr. 119Di6 Sappho 2 1 5 .
7zέπρασΰαι Aeol. Inschr. 119Dn,  τζεπρεσβενν.ων 121s.

Abweichend von dem gewohnlichen Gebrauche ist im Aoli -  
s c h e n  Reduplikation eingetreten, wenn der Stamm mit zwei 
Mutis anlautet:

τ ζ ε τ ζ χ ε ρ ί γω μ α ε  Sappho 38.
7 t έ τ ζ τ α μ α l καί π έ τ ι τ  ων.α κατα πλεονασμόν 

τον κ καί τζ γίγονε Λίολικώς Herodian Π  790, 19; yJ/.τημαί · 
?Αγει 6  cΗρωόιανος εν τψ περί πα$ών, οτι υμτο πλεονασμόν τον 
κ ΛΪοΪΑΥΑύς Etym. Magn. 501, 26.

χεχτησΰαι war auch attiecb. Nach Joh. Schmidt Pluralb. 413 erklart 
81 cb die Reduplikation daraus, dass xt kein reiner Doppelkonsonant war, 
vgl. oben § 233, S. 503.

b. Mit dem sogenannten » s t e l l v e r t r e t e n d e n  A u g -  
mente*  sind gebildet:

ί-ψάφισμαι: Thess. und Aeol., Belege auf S. 280 ft 
απ-ε-ζώσ&ω „es soli gebriiht sein“ : Aeol. Inschr. 93 1 .

C· Der Reduplikationskonsonant war ein Spirant und ist 
deehalb abgefallen in den aolischen Formen 

ερρο)σ[&ε] Inschr. 119D 3 : Stamm βρω·. 
εστα/Μ : Belege auf Seite 280 s. v. στα.

ενέ&ωγ£*' aus *σέ-σβ(ο*%ε, *σε-σβέ&ωκεν. 
ενάλων.α aus *σε~σβάλωνχχ.

Dae Κ ah ere fiber die letzteren Fonnen auf S. 435.

d. Ein vokalisch anlautender Stamm mit Reduplikation ist 
das aolische

ε λ - η λ ν &- :  7.ατελη?.ν&οντος Inschr. 839, παρεληλν&ότων 161

♦
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e. Ohne Reduplikation oder stellvertretendes Augment: 
Aeol. ενεργετψ,οισαν Inschr. 1282.

f. Die Verba For/.ονομέο), For/.οδομέω bildeten den Perfekt- 
stamm wahrscheinlich urspriinglich mit Reduplikation, vgl. boeot 
βεβυν.ονομειόντων Samml. 488ia5. Im Thessalischen ist von der 
Reduplikationssilbe nichts mehr erhalten; im Aolischen tritt on- 
im Anlaute auf, das schwerlich aus koi- =  FsFol- kontrahiert is t:

Thess. ε7Τοΐ7.οόομ[ει]ν,6 ντονν 7 2 i, ίνοί/.οδομει/.όντεσσί 45/46.
Aeol. ωΐ/.ονομημενα Inschr. 8 6 5 1 .

2. Stamm.

Folgende ao l i schen  Perfecta verdienen besondere Er- 
wahnung:

ε σ τ αμ ε ν  Alkaios 157.
εφ&ορ&αι ,  μ έ μ ο ρ & α ι , τ ε τ ο ρ & α ι :  iiber den Stammvokal 

ist auf S. 357 Mitte gesprochen.
μ ε μ β λ ώ ν τ ω ν ,  Glosse, verrat seine aolisclie Abkunft durch 

die prasentische Participial flexion. Die Form lasst verschiedene 
Erklarungen zu. Entweder ist das oj eine einfache Lange (wie 
in dem Aoriste εβ?Λο) oder aus -ωο- kontrahiert: das letztere halte 
ich nach den homerischen Participiis τεθ-νηώς, δεδαάς, π επ τψ ίς  
u. a. (aus τεΰναβώς, δεδαβώς u. s. w.) fur wahrscheinlicher.

In π ε φ ί γ γ ω ν  Alkaios 147 ist yy wohl nicht mit Curtins 
Verb Π  2 212, 224 und Meister Dial. I  185 als -vg· aufzufassen: 
denn schwerlich wird der Nasal von dem Praesens φυγγάνω in 
das zu φεύγω gehorende Perfekt eingedningen sein. Vielmelir 
scheint yy die geminierte Media wiederzugeben, welche aus yF 
entstanden ist: *7ceq>vy-Fojg, aeol. *7 ts(pvyFvn> ist mit dem regel- 
massigen idg. Suffixe -turns: -vos: -vos: -us gebildet (ssk. vid-vatt),

ί σ τ ό ρ η τ α ι  =  att. εοτρωται, als aolisch bezeugt im Comp. 
I l l  § 52, ist von dem im Aoriste στορε-οσαι auftretenden Stamme 
ατορε- abgeleitet. Weshalb Ahrens Dial. I  148 und Curtius 
Verb Π 2 238 die vollig unerklarte, als varia lectio uberlieferte 
Form εστόροται, vorziehn, ist nicht einzusehn.

Cber dae P a r t i c i p  Pit. auf -ω ν  und den I n f i n i t i v  Pit. auf ·η ν  
vgl. § 348 k und 1, S. 565.
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369· Augment.

In der nord-achaischen Prosa fehlte das Augment nie: 
nur die Poeten durften es vemachlassigen.

In  der t h e s s a l i s c h e n  Prosa ist das Augment stets gesetzt. 
ferner auch in den metrischen Grabepigrammen 70 mit ψ ειστατοι . 

ε&ανε t , 71 mit ί'σστασ i ,  75 mit irraSerw. Es fehlt in oAero 71s.
Als die in Naukratis gefundenen a o l i s c h e n  Inschriften 164 

b und 1 bekannt wurden, hiess es, es seien jetzt augmentlose 
Praterita in der aolischen Prosa belegt: man las με γ.ά&&ψ.ε. 
Dabei iibersah man, dass im Etym. Magn. 385,9 aus dem Alkaios 
der Aorist εσννηγ,εν angefuhrt wird: es gehorte also zu den 
Eigenheiten des Aolischen, in gewissen Zusammensetzungen das 
Augment vor die Proposition zu stellen. Deshalb werden wir in 
den Inschriften 164 nicht με κά&&ητίε, sondem μ εγΜ&&ψ/.ε 
lesen und erganzen. Die Elision des ε von με ist gerade in alten 
Weihinschriften nichts Seltenes.

In aov =  a t t  r{oav Inschrifl aus Aegae 155ai^ (s. Nach- 
trage) felilt das Augment allerdings: doch nehmen die Formen 
von ϊμμι „ich binu eine besondere Stellung ein, wie auch Hero- 
dot’s eag ,,du warest“ u. a. beweist. Alle iibrigen Praeterita der 
aolischen Inschriften fiihren das Augment ohne Ausnahme.

Auch bei den aolischen L y r i k e r n  ist dasselbe durch- 
aus das Kegelmassige. Diejenigen wenigen Praeterita, in denen 
es fehlt, halt Ahrens Kleine Schr. I  164ff. fur verderbt (z. B. 
ΥΜΐ9ανε Alkaios 20, εαααν 91, αραο Sappho 99), weil er jede 
Beeinflussung des Dialektes der Lesbier durch die homerische 
Sprache in Abrede stellt. Hier hat ihn sein richtiges Grund- 
princip iiber das Ziel hinausgefiihrt. Die Freiheit in der Yer- 
wendung des Augmentes ist nicht etwa nur der homerischen 
Sprache yjolx εξοχήν, sondem aller Poesie eigen; Alkaios und 
Sappho gestatten sich dieselbe nicht als Nachahmer des Homer, 
sondem als echte. natiirliche Poeten.
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III. Die Wortbildung.
In  diesem Abschnitte ist Yollstandigkeit niclit beabsichtigt: 

es sind nur wenige cbarakteristische Bildungen aufgefiihrt.
1. Eigennamen.

Ober die Verdoppelung von Konsonanten in Kosenamen ist in § 193 
S. 474, § 200 S. 477, § 211 S. 488, § 215 S. 492, § 253 S. 516 gehandelt.

370 . Mehrere G o t t e r n a m e n  treten in verschiedener 
Form auf:

’Λ & α νά  und li& avcua:
Thess. ΐΑ&ανας 16 4Γ», [*Α^3·άνα 1 1 1 , — Aeol. Α&άνας 

Insehr. 168 17.
Aeol. 'Λΰάναα ( =  'ΛΟάναια) Alkaios 9i Theokrit 28 1 .

Α α μ α τ η ρ  und Α ω μ α τ η ρ :
Thess. Αάματρι 9 und in Eigennamen, Belege auf S. 278. 
Aeol. [Α]ώματρος Insehr. 1537, Αωμάτριος kymaischer Name: 

besproclien ist diese Form in § 89, S. 374.
'Α πόλλω ν  und 'Απλών*.

Thess. Stets 'Απλονν: 'Απλοννος 162 2 . 4.1 , 'Απλουνι 3i 12i. 
In Eigennamen 'Απολλο-, Belege auf S. 341.

Uber das Verhaltnis der Formen 'Απελλών: Άπόλλ.ων: Απλών vgl. 
PreUwitz BB. IX 328 und Joh. Schmidt KZ. XXXII 327.

Aeol. 'Από[).λων]α Insehr. I I 9 B 3 0 , 'Απόλλωνος 16819 , 
"Απολλον Alkaios 1.

"Ερμας  und ‘Ε ρ μ α ί ο ς :  €Ερμαος .
Thess. 1Ερμαίου 35 36, <Ερμάον 32—34 37—41 55.
Aeol. ''Ερμα Insehr. 92 .1 111 2, Ερμας Sappho 51s.
Dae tlie88aUeclie Έρμαϋος beruht vielleicht auf Έρμανϊος =  Έρμά^ιος, 

vgl. § 164, S. 437. Beide Formen, das aolieche Έρμά-ς und das thesealische 
Έρμανος sind K o s e f o r m e n  zu Ερμάτων.

Π ο τ e l δων  und Π ο σ ε ι δ ά ν  (aus *Ποσειδαβων).
Thess. Ποτείδονν 2 1 4 /5  29 30 51 ist Koseform zu Ποτει- 

δάβων, m e vlow  6215, 'ίοννειος i zu *'ΐάβων: *'laojv: 'lav in 'la- 
νειρβ I 67 1 .

Aeol. Ποσείδαν Alkaios 26.

2 . A d je k t iv a .

a. Die sogenannten S to f fad jek t ive .
3 7 1 . Bereits in n o rd -a c h a i s c h e r  Zeit wurden zur Bil 

dung der Stoffadjektive zwei Suffixe verwendet:
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- tvo :
These, λιΰίναν 5 4 24 63n .
Aeol. ii9i\[av]  Inschr. 8 6 $, μαρμάρινα 94s, μαρμαρίνοις 

94c, μαρμαρίναις 120ιβ u. a. m.
- to:

Thess. [?.ϊ]&ίαν 7ss, hidiag 16s i . 44.
Aeol. Sehr oft belegt z. B. χρνσιος Inschr. 85 oft 116β, 

χα/.yJa 1 0 1 5  1 2 1  as 1 2 2 s, άργνρα aus αργύρια: αργύρια u. a. m., 
bei (len Lvrikem πορηνρίαν Sappho 64, v.vviaioi Alkaios 15s, 
αιδαρίω Theokrit 29*4. Ein -εος der Lyriker ist stets in -ιος 
zn andern.

Dieses Suffix -ιος ist nicht etwa aus -εος =  -εχος hervor- 
gegangen, vgl. S. 317.

b. Die p a t r o n y m i s c h e n  Adjektive.
3 7 2 . Die wichtigste und originellste Stammbildung des 

nord-achaisclien Dialektes besteht in den Patronymicis. Wahrend 
Ionier, Dorer und Siid-Achaer den zur naheren Bestimmung 
dienenden Namen des Vaters oder Gatten in den Genetiv setzen, 
bilden die Nord-Achaer von ihm ein Adjeetivum, welches durch 
Nomina wie πα7ς, γννά u. ahnl. erganzt werden kann. Das zur 
Bildung dieses Adjektivs verwendete Suffix -ιος verband sich mit 
den fi-Stammen zu -αιος, mit den εσ-Stammen zu -ειος. Yon 
konsonantischen und o-Stammen sollten wir Patronymika auf - ιος 
erwarten, und es ist sehr moglich, dass sich in dem aolischen 
Γ(λ)ανν.ίω Inschr. 132 (zu Dxxir/.og) ein solches erhalten ha t In- 
dessen iibertrug, wahrscheinlich bereits in nord-achaischer Zeit, 
die giOsse Zahl der von «<7-Stammen abgeleiteten Patronymica 
auf -ειος das Suffix - ειος per analogiam auch auf die konsonan
tischen und o-Stiimme, also thess.-aeol. Τιμών-ειος statt Τιμιίτνιος, 
Ένίτζπειος statt Ενίππιος.

Belegt sind die patronymischen Adjektive im thessalischen, 
aolischen und bootischen Dialekte, und zwar in solcher Piille, 
dass ich wohl auf die Inschriften selbst verweisen darf. Bei# Al
kaios ist in Fragm. 94 mit ziemlicher Sicherheit das Patronymicum 
Τνρραν.είω (iiberl. Τνρραν.ηω) herzustellen.

ί
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IV. Der Wortschatz.

373. Die Zalilworter.
Die mit einem Stern * bezeichneten sind bis jetzt nur im A o l i -  

s c hen ,  die mit einem Kreuz f  bezeichneten nur im T h e s s a l i s c h e n  
belegt.

1. Kardinalia.
*εν-ς  „einer“ : Aeol. είς Alkaios 75 Anecd. Ox. I  171,18, μτβ- 

εις Inschr. 84δ 117 9, ονδ-εις Alkaios 49. Die iibrigen Casus 
regelrecht vom Stamm εν-. Eine sclierzhafte Bildung ist dews 
statt ενός Alkaios 76 (von ον-δεις).

Xa „eineu: Thess. lav 1 6 2 2 . 44.
Aeol. μηδε-ϊα Inschr. 83 1 2 , lla Compend. I l l  § 55, 

Xav Sappho 69 Alkaios 33 6.
δυο „zwei“: Thess. Im Femininum hektiert: δίας 162 1 . 44.

Aeol. Akkusativ Masc. oder Neutr. ist δίο in den 
sckriften 90i2 12148 138s, bei Sappho 36 und Alkaios 414, 
Dativ in der Inschr. 1615 . Unbestimmt ist der Casus: Inschr. 
117β· Dativ δνεσ ι ν  (d. i. δίεσσιν) nacli Eustathius 802, 28. 

*τρής  „drei“ : s. S. 542 oben, τρί[α]  Inschr. 135e, Dativ τ ρ ί σ σ ι  
oder τρίσσι (== τρίεσσι) Inschr. 95Βιβ (§ 118 no. 3, S. 392), 
Akkusativ τρ[Γ]£ Inschr. 129 A 42, τρϊσ-καί-δεκα 94i. 

* π έ σ σ ν ρ ε ς  „vier“ : π ι σνρων ,  ϊ ν ίσνρας ,  7ΐ ί σ ν ρ α  Belege und 
Besprechung der Formen in § 130, S. 403 und § 220, S. 497. 
Hellenistisch ist τέσσαρα Inschr. 135c, τεσσαράκοντα 168 2 7 . 

π έ μ π ε  ,,ίϋηΡ4: Thess. und Aeol., Belege in § 220, S. 496. Ge- 
netiv flektiert: γνέμπων  Alkaios 337. Hellenistisch πέντε 
Inschr. 90s, πεντάμναιος 112io/i7 . 21/22 135θ, πεντεβόεια Sappho 
98 (lies 7 τεμπε-).

*βέξ  „sechsa: εξ Inschr. 82i2 153s.
* ε π τ α  „sieben“: Inschr. 119Asi 1355 I 6 6 4 .
*ούτω „acht“: aus romischer Zeit Samml. 2 8 2 3 .
*εννεα  „neun“ : Inschr. 135* Theokrit 3 Ο27 . 

δέκα: Thess. in δε/Μ7εεμ7εε 18 oft.
Aeol. Inschr. 83*i 94i 119Ba9 1354/s Sappho 98*.

Ein Genetiv δέκων in δνοκαιδέκων Alkaios 75.
*δ ν ο κ α ι δ έ κ ω ν  Alkaios 75.
* τ ρ ϊ σ κ α ί δ ε κ α  Inschr. 94ι. 
f  δ ε κ ό π ε μ π ε  18 oft.
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*ι\'ν.οσι Inschrift 832 1  Balbilla 177«. Das arkadische uyjool 
spricht dafur, dass dieses die gemein-achaische Form des Zahl- 
wortes war.

Ίττριάγ,οντα  lSst.
* τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  romische Inschr. I6827, (τ)εο[σαράγοΐ’τά] Inschr.

117« ist die Form der xoinj: im Dialekte musste es *τζεσσνρά- 
γ.οντα lauten.

τ ε ξη / .ο ν τα :  ίξεί/,οιτα 7 is  664.
* ογδοηγ.οντα  Inschr. 1 1 9 A 30 138e.
*διαχοσίοι  c Inschr. 119Aio Bs/s.
*τριαγ.οσιαιc Inschr.84*4, τρ[ιοτγ\οσίοις 129B 4 7/4 8 . 
*δν.τ<ογ.όσιοι Inschr. 1 1 9 A 3 0 .
*χε / . λ ιο ι  „tausend“ : Belege auf S. 486 unten. Hellenistisch

sind τριοχιλίοις Inschr. 119  A 1 0 , διαχΜοις Bs- 
* μ ν ρ ι ο ι :  δισμνρίοις Inschr. 1 19 As, μνριο- 150s.

2 . O rd in a l! a .

π ρ ώ τ ο ς :  These. nnd Aeol., Belege in § 94, S. 376.
* δεύ τε ρος :  δευτεραν Inschr. 1 1 9 Ais Bas, δεύτερον 174a. 
*τέρτος:  Belege und Besprechung in §27, S. 310. Hellenistisch

ist τρίτα Inschr. 15 7 1 7 .
* π ε τ ρ α τ ο ς  oder τζετ  ά ρ τ ο ς  sollten wir nach πέσσνρες erwarten.

Vielleicht sucht Ahrens mit Recht in dem verdorbenen fti-  
ττρατζται — τετραττται Compend. ILL § 14  eine Form von 
πετρατος, vgl. h o o t. πετράτη Samml. 48814a =  att τετάρττ). 
Theokrit’s τεταρταίος 30a ist auf S. 356 ft besprochen.

* π έ μ π τ ο ς :  τιεμτντω Balbilla 177 s 1777.
*βέγ.τος: ε/.τω Inschr. 157s.
*ογδοος:  rom. Inschr. Samml. 2 8 2 4 , auch in ογδοψαντα.
* ένατος: ενάτα Inschr. 156ιβ.
*δε/ .οτος:  δεν^τω Balbilla 17 7 3 . Hellenistisch sind δέκατα 

Inschr. 173 54, δέγχττον Samml. 2824.
*βείΥ,οστός: dv.oaτω Balbilla 1777.

3 . Zah lno raen .

\β ιγ .ά ς :  Ι/χΙδι 16 1 o, ark. Κϊχαδιω (Bd. I  289). Das 1  ist kurz, 
vgl. § 109, S. 387.

^τριαΥΜς:  in τραχ,άδι  7$ ist das tonlose 1 als /  dem ρ assimi- 
liert, vgl. § 178, S. 453.

*χε?Ληατνς  „Tausendschaft?: oft in den Inschriften 1 1 2 —116.

( vgl § 73, 
\ S. 362.
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374. Praepositionen.

αντ ί :  liber ϋιβεε/'Λντ-οχος vgl. § 113, S. 388. 
ά π ν  war die g e m e i n - a c h a i s c h e  Form des ionisch-dorischen 

από, vgl. § 124, S. 399. Yerkurzt zu arc-, vgl. § 202, S. 521. 
^ ^  \ thess. δ ιέ: die Belege in § 37, S. 321.

/ aeol. 6 ta  selbstandig, La in der Znsammensetzung: 
die Belege in § 249, S. 514.

ε ίς  aus ενς war speciell dem a o l i s c h e n  Dialekte eigen: 
die Nord-Achaer scheinen nur εν besessen zu haben. Die ao
lischen Belege fiir είς auf S. 415: ein echt-aolisches ig hat es 
nicht gegeben, vgl. § 34, S. 319.

εν wird im Th essa l i s ch en  mit dem Dative und Akkusative 
verbunden: z. B. εν τα χουρα 7 β/9 , εν τοϊς [χρόνοις] 54η ,  εμ 
Μακοννίαις 653 u. a. m., εν το τέμε[νος] 7 β2 , εν στάλλας 1 6 2ΐ· 
44, εν το Ιερόν 1 6 2 2 , εν τάν ακρόπολιν Ι 6 2 2 . 45, εν τον ναόν 1 6 5̂, 
εν κίονα 53ίο 5 4 2 4  631 2 u. a. m. Da auch die Siid-Acliaer lv 
=  εν mit dem Dative und Akkusative verbanden (vgl. Bd. I  309), 
so ist die Form ivg, wenigstens als Proposition, dem ganzen 
ac h a i s ch en  Stamme wahrscheinlich fremd gewesen: das aolische 
είς trat erst auf asiatischem Boden dem iv zur Seite. 

εν ι  =  ενεατι Aeol. Inschr. 119 C 14 .
εξ wurde in n o r d - a c h a i s c h e r  Zeit vor vokalischem und 

vor konsonantischem Anlaute gesprochen, vgl. § 245, S. 509. 
Nach der Trennung des Stammes hielten Thessaler, Booter, Ar- 
kader und Kyprier an dem Alten fest: so entwickelte sich bei 
ihnen εξ vor Konsonanten durch die Mittelstufen -χσ- : -Ιισ- zu 
ig. Die Aoler dagegen stiessen nach gemeingriechischem Laut- 
gesetze σ zwischen den beiden Konsonanten (z. B. εκς τ-) aus: 
so entstand bei ihnen εκ.

ε π ί  blieb im Aolischen unverandert, im Thessalischen wurde 
es zu h t -  verkiirzt, s. § 262, S. 521.

κ α τ  war die gem ein -acha i sche  Form fiir das ionisch- 
attische κατά vor Konsonanten: das -τ wurde dem folgenden 
Anlaute assimiliert, vgl. § 261, S. 520. 

μ ε τ ά :  s. unten bei πεδά.
7ΐα ρ  ist die e c h t - ao l i s c h e  Form der Praeposition παρά 

auch vor konsonantischem Anlaute. Im Thessalischen ist bisher 
παρ nur vor Vokalen belegt. Vgl. § 263, S. 521.
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6 v -  war die gem ein-achaische Form fiir das dorisch-ionische 
ara, vgl. § 65, S. 353.

π ε ό ά  entspricht bei den X o r d - A c h a e r n  dem attischen 
μετά: dem Stamme nach sind beide Prapositionen von einander 
vollig verschieden. Bisher ist πεόά auf nord-achaischem Boden 
im B o o t i s c h e n :  πεόά Samml. 488i3s 489s.22/23 705*, Πεόα- 
γενεία 799, Πιόα/Μϊος 554*. g, Πεόατ/^ίω  476 s/4, und im A d i 
sc hen  belegt: inschriftlich 8 2 2 0 . 20, bei Sappho 38 6 8 2 . 4, bei 
Alkaios 48 A 506 59 100, Theokrit 29*5.3 8  30*o. Die Inschriften 
nehmen gegen Ende des IV. Jalirh. die hellenistische Form μετά 
auf z. B. 8520 9 5 B n  119 A 12 B n  146ΐ9 I 6O7 .3 0  u. a. m.

π ε ρ ί , περ:  beide Formen scheinen von den Nord-Achaem 
vor konsonantischem Anlaute venvendet zu sein; die thessalischen 
Inschriften enthalten nur π ε ρ , die aolischen ηιιτ.ττερ/, bei den 
aolischen Lyrikem liegen περί und περ neben einander, vgl. 
§ 112, S. 388 und die Anmerkung oben auf Seite 522.

7εο τ  (=» ποτί) und π ρ ο ς  haben bereits in n o r d - a c h a i -  
sche r  Zeit neben einander bestanden. π  o r ist im thessalischen 
Dialekte zur Herrschaft gekommen: ποτ τός 16s. 1 1 . 23, ποτ τάν 
54i6, πο[&* ϊσταστον] 54ιβ, ποτεόεετο Ι 6 1 2 /1 3 , πο&οόονν 7 4ΐ 
16 4 6  53is, ποκγραψαμένοις 6ιβ· Der ao l i s ch e  Dialekt hat sich 
allein fur π ρ ο ς  entschieden: Inschr. 8 3 oft 8 4 oft 85oft 119Ae. 
14 u. s. w.; metrisch fest ist προς in προσίόοιοαν Sappho 69, vgl. 
femer προσώπωι Sappho 1 14 100, προς βίαν Alkaios 20.

σ υ ν : These. συμπο)ατευομένοις 6 δ ι ,  σνμπολ[εμεισάντέ]σαι
65 1 /2 . — Aeol. Sehr haufig in den Inschriften und bei den Ly
rikern. Dber pseud-aolisches ξνν vgl. § 247, S. 510.

υ π έ ρ :  These, und Aeol., Belege auf S. 395. Uber aeol. 
in:έρ vgl. § 107, S. 386.

ν π ά  Aeol.j υπό These, und Aeol.: die Belege in §5, S. 270.

%

1



A n h a n g · .

Zusammenstellung·
der wichtigsten lautlichen und formellen Eigentumlichkeiten,

ioni schen  Dialekten scheiden. 
I. Vokale.

1 . Vielleicht waren nord-achaiseh die bisher nur flir’s 
Aolische bezeugten Worte:

Λ ε ν κ α & έ α :  dor.-ion. siemoSea. § 4, S. 269. 
ν η α \  dor.-ion. υπδ. § 5, S. 270.

2 . Der starke Wortstamm mit hochtonigem ε liegt zu Grrunde

κρέτος:  dor.-ion. 'κράτος I 0 7  Q « / j  . Λ » i q ά  (, o. ouy(&ερσος:  dor.-ion. ΰρασος ’

der Partikel
κε: dor. κα. § 31, S. 314.

3. Ein urgriechisches ε, welches durch Ersatzdehnung bei

verandert erhalten:
-ελλ- :  dor. ion. -ε«λ- 
-ερρ- :  dor. -ί^ρ-, ion. -ε/ρ- ! 
- ε μ μ - :  dor. -ημ-, ion. -ειμ- | 
-ενν\-\ dor. -ην-, ion. -eiv-
H o f f m a n n ,  die grieohiflehen Dialekte. It.

welche den nord-achaischen Dialekt von den d o r i s ch e n  und

den Nominibus

εδοντες:  dor.-ion. οδόντες
I § 28, S. 310.

γέλάνα:  dor. γαλανα, ion. γαληνη '
den Verbis

β έ λ λ ο μ α ι : dor. βώλομαι, ion. βούλομαι ) 
ε ρ -  „erheben“: dor.-ion. ορ- '\ § 29, S. 311.

den Dorern in η (ει), bei den Ioniern in ει iiberging, blieb un

38
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4. Einem gemeingriechischen -ρι- entspricht in einigen 
Fallen - ρ ι -. § 36, S. 320.

rr
5. Nord-achaisch war das Pronomen: 

χήνος:  dor. τψος, ion. ί-χεϊνος, § 53, S. 337.

o.
6 . Aus tonlosem av ist ov- entetanden in der Proposition 

ov: dor.-ion. a v i  § 65, S. 353.
7. Tonlosess αρ vor Konsonanten wnrde als oq gesprochen: 

§ 71, S. 356.
Tonloses ρα, meistens aus r  entstanden, begann bei der 

Trennung des nord-achaischen Stammes in ρο iiberzugeben: 
a τροχός:  dor.-ion. στρατός ' 
e m i r ,  dor.-ion. f e e *  U j  3 5 , .  
α ρ ο σ ν ς :  dor.-ion. &ρασνς i 

u. a. m. )
8 . Das dorisch-ionische Zablwort δέκατος lautete 

δέχοτος ,  Grundform dekytos: § 74, S. 363.
9. Nord-achaisch war vielleicht das aolische 

7 ΐ ρ ό τ α ν ι ς :  dor.-ion. ττρντανις. § 77, S. 363.
10. Ein urgnechisches o, welches durch Ersatzdehnung bei 

den Dorem in ω (ov), bei den Ioniem in ov iiberging, blieb un- 
verandert erhalten, z. B.

κόρρα,  κόρα:  dor. χωρά, ion. χονρη / QO Q oa„ 
βολλα:  dor. βωλα, ion. βουλή S

ω.
1 1 . Nord-achaisch war der Name der Gottin

J ω μάτ η ρ :  dor. Λάμάτηρ, ion. Λημητηρ: § 89, S. 374.

Ϊ.

1 2 . Ein urgriechisches ϊ, welches durch Ersatzdehnung bei 
Dorem und Ioniem in ϊ iiberging, blieb unverandert erhalten, z. B.

χρίννω,  χρ ϊνναι :  dor.-ion. χρίνω, κρϊναι. § 108, S. 386.
13. Abgestossen wurde i in der Proposition 

7ΐ ι ρ \  dor.-ion. περί. § 112, S. 388.
ϋ.

14. Einem gemeingriechischen o entspricht ein tonloses nord- 
achaisches v in
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ά π ν : dor.-ion. από. § 124. S. 399. 
ο ν ν μ α : dor.-ion. ονομα. § 127, S. 402.

15. Wahrscheinlich nord-achaisch war das aolische Zahlwort 
π έ α σ ν ρ ε ς  f π ισνρων:  dor. τέτορες, ion. τέσσαρες, § 130.

16. Ein urgriechisches v, welches durch Ersatzdehnnng bei 
Dorem und Ioniem in v liberging, blieb unverandert z. B.

ν μ μ ε ς  „ihr“ ; dor. νμές, ion. νμεϊς. § 131, S. 404.

cu.
9 9

17. Nur im Aolischen belegt, aber wahrscheinlich den Nord- 
Achaern zuzuweisen sind

α ϊ μ ι αυ ς  „halb“ : dor.-ion. ημισνς } R Q A0 
ν ν α ι σ κ ω ,  μιμναισγ ,ω:  ion. ανψγχο \ °

av.
18. Ein urgriechisches av ist unverandert geblieben in

ανως:  dor. α/ώς, ion. Vως aus ηως ^
π α ρ α ν α  „Wange“: att. παρειά aus παρηΐα | § 156, S. 428. 
νάνος : dor. vafog, ion. νεώς aus νηός

II. Konsonanten.

Jod.
19. Nord-achaisch war die Neigung, ein tonloses i hinter ρ 

in Jod zu verwandeln und dem ρ zu assimilieren z. B.
αργνρρον  aus άργνρχον: άργυριον. § 178, S. 453.

σσ.
20. Ein urspriingliches oder aus τχ το da entetan- 

denes σσ, welches von Dorem und Ioniem vereinfacht wurde, 
blieb auch in der Sonderentwicklung der nord-achaischen Dialekte 
u n v e ran d e r t ,  s. § 192, S. 469.

v.
21. Der Nasal erlitt vor einem ursprunglichen oder aus τ  

vor if τχ entstandenen a in dem nord-achaischen Dialekte keinerlei 
Veranderungen:

π ά ν α  a: dor.-ion. πασα 
τόνς:  dor. τώς} ion. τονςί § 198, S. 476. 

u. a. m. 1
88*
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μ.
22. Nord-achaisch war der Verb als tamm 

ν.υμερ-: att. κυβερνάω. § 199, S. 477.
Nasale und Liquidae in Verbindung mit Spiranten.

23. Die Spiranten wurden einem benachbarten Nasale assi- 
miliert: der D o p p e l - N a s a l  blieb unverandert. § 203, S. 479:

κρίννω:  dor.-ion. κρίνο), 
μ ην νο ς :  dor.-ion. μηνές, u. a. m.

24. Die Spiranten wurden einer benachbarten Liquida assi- 
miliert: die D o p p e l - L i q u i d a  blieb unrerandert §208, S485ff.

σ τ έ λ λ α  i: dor. arffat,  ion. στεΏχη. 
β ο λ λά :  dor. βω)&* ion. βονλη. 
ψ&έρριο: dor. γ^ηριο, ion. φ&ειρω u. a. m.

Gutturale.
25. Die indogermanischen ^-Laute wurden in nord-achai- 

scher Zeit vor hellen Vokalen noch  als P a l a t a l e  gesprochen,  
s. § 218, S. 495.

26. Die urspriinglichen £r-Laute sind stets, also auch vor 
hellen Yokalen, durch L a b i a l e  vertreten, wahrend sie bei Do- 
rem und Ioniern mit den palatalen ^-Lauten (d τ d) zusammen- 
fielen. § 222, S. 498 ff.

φηρ:  dor-ion. &τρ aus ghver. 
π  ε ί σ α ι :  dor.-ion. τ είσαι aus kveisai, u. a. m.

27. Bisweilen erscheint auch ein indogermanischer £-Laut 
vor hellem Vokale als Lab ia l .  § 220, S. 496.

π έ μ π ε  „fiinP‘ : dor.-ion. πέντε aus penqe.
π έ σ σ ν ρ ε ς  „vier“ : dor. τέτορες, ion. τέασαρες aus q'etvares.

28. Aus einem Gutturale entstand das anlautende π τ  von 
π τόλ ις :  dor.-ion. πόλις. § 232, S. 502.

Doppel-Konsonanten.
29. Das auslautende ξ der Preposition έξ  wurde von den 

Nord-Achaem auch vor Konsonanten gesprochen, § 245, S. 509.
30. Vielleicht hat bei den Nord-Achaem ζ  den Lautwert 

eines σό gehabt § 248, S. 510.
31. Unverandert blieb der Doppel-Konsonant in den pro- 

nominalen Stammen:
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32. A p o k o p e  erlitten die Prapositionen
κατ (vor Kons.): dor Aon. /.ατά I β

/ 17 v j  / 8 ο . O /U .τταρ (vor Ivons.): dor.-ion. πάρω  ° 7

III. Nomen nnd Pronomen.

33. Ausschliesslich dem nord-achaischen Dialekte eigen war 
der Gene t iv  der o-Stamme auf -o to :

δάμοιο: dor. δάμω, ion. δήμον. § 278, 2; S. 532.
34. Ausschliesslich dem nord-achaischen Dialekte eigen Avar 

der neugebildete D a t i v  der k o n s o n a n t i s c h e n  und /-Stamme 
auf -εσσ ι:

π  ο λ ί-ε σ α ι:  dor Aon. πάλισι, πόλεσq § 192, S. 491 und
φ υλά ν .-εσ σ ι: dor Aon. φνλαξι i § 306, S. 543.

35. In der Flexion der Appeliativa auf -ηβ: -εβ fuhrten 
die Nord-Achaer den starken Stamm durch: β α σ ιλ η β ο ς , β α σ ι
λ ί κ ι ,  β α σ ιλ η β ες  u. s. w. § 309, S. 544.

36. W ahrscheinlich nord-achaisch Avar der aolische Stamm 
Ι4 ρ εν - , s. § 336, S. 554.

37. Nord-achaisch war die Flexion des zAveiten Elementes 
der Demonstrativstamme το-δε, το-νε:

τω ν -ν ε -ω ν , τω ν -δ έ-ω ν : dor Aon. των-δε. § 340, S. 557.
tJber ά μ μ έ ς  „w ir" =  dor. άμές, ion. ημείς u. 8. w., 8. S. 483.

IV. Verbum.

38. Nord-achaisch war die tlhertragung der Perfektendung
auf das Prasens: εχεισ-& α. § 348a, S. 562.
39. Die 3. Pers. Plur. des Imperatives Aktivi endigte wahr- 

scheinlich auf-ν τω ν : dor.-ion. -ντω. § 348g, S. 564.
40. Das P a r t i c i p  P e r f e k t i  Avurde bereits in nord-achai- 

scher Zeit gleich dem Participe des Praesens flektiert. § 348k, S. 565.
γε  γόνων, γ ε γό  νοντος: dor Aon. γεγονως, γεγονότος.

Ob auch der I n f i n i t i v  Perfekti die im Aolischen belegte Praeene- 
endnng -ην fiihrte: χεΰνάκην (§ 3481 no. 1, S. 565), wieeen wir zur Zeit 
nocb nicht.

41. Die Infinitiv-Endung des n i c h t t h e m a t i s c h e n  Praesens 
und Aoristes war -μ ε  ναι: dor. -μεν, ion. -vat (-εναι). § 3481 
no. 2, S. 565.



598

42. Der Infinitiv der p a s s i v e n  Aoriste endigte auf -ην: 
dor. -ημεν, ion. -rpat.

δό& ην. dor. δ ο ^μ εν , ion. δο&τ,ναι.
43. Der K o n j u n k t i v  I m p e r f e k t i  auf - η ς , -η  war im 

Nord-Achaischen noch erhalten. § 350, S. 568.
44. Verschiedene Formen des Verbs ίμμ ί „ich bin" scheinen 

spedell nord-achaisch gewesen zu sein, so der Imperativ εσσο 
„sei“, das Imperfekt εον rysie waren“. § 354, S. 569.

45. Im Nord-Achaischen war das idg. Prasens jos-mi ,ich 
gttrfceM =* ζ ώ μ μ ι  noch erhalten. § 354, S. 571.

46. Nord-achaisch scheint das Prasens γ ί ν ν μ α ι  =  γίγνομαι 
gewesen zu sein. § 356, S. 572.

48. Die urgriechischen Verba auf -άω, -έω, -δω traten in 
alien achaischen Dialekten in d ie  μ i -F l e x i o n  uber. § 358, 
8. 572.

Υ.άλημι :  dor.-ion. νχύΑω. m
δο Υ . Ιμ ω μ ι :  dor Mon. δοταμόω.

49. Vielleicht gehoren auch die Formen καληω, δ a μ ια  ω 
u. 8. w. zu den Eigenheiten des Nord-Achaischen. § 358 no. 2,
S. 573.

V. W ortbildung.

50. Das nord-achaische Suffix der S t o f f a d j e k t i v e  war
• ιος  *=» dor.-ion. -έος (-έχος). § 371, S. 587. f

χ ρ ν σ - ι ο ς :  dor. χρυσέος, ion. χρνσοΐς._ ί
51. An Stelle des Vaternamens im Genetive bildeten die

Nord-Achaer ein p a t r o n y m i s c h e s  A d jek t iv .  § 372, S. 588. |
!'Αρίστων Ε υ γ έ ν ε ι ο ς : dor. Ευγένιος, a t t .  Ενγενονς. · i

}



S a ch reg ister .

Ausdriicklich sei bemerkt, dass die Inhaltsangabe auf S. VI—VIII als 
Erganzung des Sachregisters gedacht ist.

A c c e n t :  echutzt ε vor Assimilation 
310, zuruckgezogen im Aolischen 
526, auf einsilbigen W orten 531.

Ad v e r b i a  auf -T (att. -et) 387, 
aoliscbe auf -vi 426.

A p h a e r e s i s  525.
A k k u s a t i v  Sg. der kons. Stamme 

auf -α, -αν 543, der ca-Stamme auf 
•ην 548, Plur. auf -ονς, -ανς 476, 
thess. -ος, -ας 476, aeol. -οι$, -αις 
415 ff. Der Form nach Nominativ 
392. 550.

A r t i k e l :  Dat. Plur. τοΤς, χαΐς 556, 
ταΓοι 556.

D i p h t h o n g e ,  allgemeines: ato ειο 
oto ono aus avo ενσ ova o>vo 414. 
αν εν ον aus o f  sF o f  430 ff. 
at durch Epenthese 419, aus af t  

419, sta tt η 420. 421, sta tt d 421. 
ει s ta tt at 423, aus η 323. 424. 
ot sta tt ει (at) 425, aus on 447. 
vt urepriinglicb, nicht aus ot 427 ff. 
aw sta tt dor. 5, ion. η 428. 
ον aus o) 368, liellenistisch sta tt 

ο, ω 430.
at, cot, ηι gekurzt zu d, ω, η 439. 

441.
D i p h t h o n g e  vor Vokalen 449.

A s p i r a t a  sta tt der Tenuis 504, 506. D o p p e l - K o n s o n a n t e n :  εξ vor 
Verlust der Aspiration 507. A spi-! Konsonanten zu ες, εκ 509, οκ sta tt 
ratengesetz 507. 1 £ 510, £uv 510. — ζ als α<3 ge-

A s s i b i l a t i o n  467 ff. ! sprochen 510 ff., aus urgriech. dt
A s s i mi l a t i o n  der Vokale: ver- 514. — aa aus ψ 515, a aus ψ  515.

hindert durch den Accent 310. j D o p p e l k o n s o n a n z  vereinfacht 
Tonloses a vor o in o 361, — der | 517.
Konsonanten: ττ aus nx 518, x& ; D o p p e l - M u t a :  durch Assimilation
aus φϋ  519. κατ, ποτ, in, an asBi- 
milieren sich dem folgenden An- 
laute. Vgl. auch Nasale und Li- 
quidae in Verbindung mit Spi
rant en.

A u g m e n t  586.
A u s e p r a c h e :  253, aolische des act 

325, des η 324, des v als i 386, j 
als u 398. j

A u88t o s e u n g  von Vokalen: ηο, ωο 
aus ψο ωιο 448, vgl. Diphthonge 
vor Vokalen.

Da t i v  Sing,  auf -a>, -a 438 ff.
D a t i v  Plur .  auf -otot, -οις 535, auf 

-atot, -αις 539. 540, auf -ot 543,

in οχχι-, ποκκι-, onno- 504, in Kose- 
namen 516. 517.

D o p p e l - L i q u i d a :  XX&ubXx, Xo, oX 
406, unbekannte Abstammung 487, 
in Kosenamen 488. -- qq aus ρχ
489, aus qF  490, aus qo 491. 492, 
aus F q 492, unbestimmter Herkunft 
492. 517, in Kosenamen 492.

D o p p e l - N a e a l e :  w aus νχ 479, 
vF 480, να 481, ον 481, — μμ  aus 
μσ 481, σμ 483, — νν und μμ un-
beetimmter Abkunft 484, versoharft 
im Metrum 485, in Kosenamen 477.

D o p p e l - S i g m a :  in Kosenamen474, 
sta tt einee einfachen a vor τ κ & χ 
474, aus ψ 474, nicht aus t  474.auf -soot 471. 543.

D e h n u n g  metrische 296. 336. 485, ' D u a l  537. 543. 
novXv-6f>0, ώφεΧ- 371, ώμο· neben j E l i s i o n  523.
όμμο· 372, in der Komposition I E n d u n g e n  d e r  V e r b a l f l c x i o n :
285. 331. 372, im Komparative 372, 
im Aoriete 287, im Perfekt831. 372. 

D i a e r e s i s  452.

Aktiv. ·ΰα  662, ·οι aus -τι 468. 
563, -μεν 1 . Plur. 563, -ναι 468, 
563, -v 3. Plur. 563, -εν 3. Plur.
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319. 564, ·ϋ ι  564, -ντον -rrtov 
564, -τcocar 3. Plur. Imptv. 564, 
— Infiuitiv auf -ην 333. 565, 
μεναι -μεν 565, ·η ·ν  im pass. 
Aor. 566.

Medium, -μεϋα 667, -aro 568, these. 
·τ« -r&ttv -o&ttv -στειν.

Liquida +  Spirans s. Doppel- 
Liquida.

L o k a t i v  auf — vt 426 ff.
N as a l e :  vor Mutis 475, vor Sigma 

476, Ny ephelkystikon 477, erwei- 
terndee r  in Endungen 479, Na- 
salis eonans 406.

F l e x i o n  der Nominalstamme auf j N o m i n a t i v  Si ng ,  auf -a 537, auf 
-η/": tF  544 ff., -ω ί: -of545, ·ω ο: -oo | -η 549.
546, ·η α : -to  546, : ·τερ: -τρ 550, j Pa r t i ke l n r c w „wehn*‘ 538, *7„wennu
-id : -*d 553. ! 331, χε xtv  314, γε 315, auf

G e n e t i v  Sg. auf -o> 532, auf -οιο I -txa, -tv, -ts 383.
532 ff., -do -a 538, -άς 538, -ης I P a t r o n y m i k a  588.
(-<«c) 549, auf -η 548. i P r a s e n t i a  auf -eo> -do> -tko: in die

G en  e t i v Ρ 1 u r. auf -άων 539, -αν 293. 
G o t t e r n a m e n  587.

^ -F lex io n  ubergefuhrt 572, ale 
-ηω -άω -ώω 574.

G u t t u r a l e :  q- und kv-Laute 493, j R h o t a c i s m u s  467. 493.
reine G utturale 494, q- und kv- 
Laute vor hellen Vokalen 495. 496, 
vor dunklen Vokalen 497. 501, vor 
Konsonanten 501. γννά 502. πεσονω 
502. ;rrdx<f 502. χτη : 503.

I n s t r u m e n t a l  543.
J  o d aus < 453 ff., einem ρ assim iliert 

453.
K o n t r a k t i o n :  d entsteht aus aa |

292. 295, a t a t  291. 293. 296, do
293, do aa> 293—296, ia  la  291,
— at aus att αηι 293, — η aus εε 
εη ηη 333. 336 ff., aus εα 339, — 
ω aus io  374, οα 376, οε 377, οη 
376 ff., οο 377 ff., αω 378, ωω 376,
— ΐ  aus κ 391 \ ιε 392, — αι aus 
att 172, — tt  aus εε 339 aus t t t  
448, — οι aus ott 449.

K r a 8 i s : a aus e +  e, d +  d at +  a, 
ai ε 292, ην aus η -J- at; 341. 525,
— to aus ο +  ί ,ο  +  α ,ω  +  ί ,  ω +  a, 
at -f- o 376, — tot aus ω +  a t , — 
tov aus at +  ου 376. 525, — η aus 
η +  ε 525, seltenere Falle 525.

K u r z u n g  langer Vokale 364. 447. 
L a b i  a l e :  aus q-und kv-Lauten vor 

hellen Vokalen 496. 498. 499, von 
dunklen Vokalen 497 501. 

L i q u i d a e :  ρ eonans ale αρ ρα 410, 
αρ ρα 412, νρ 413, — X eonans 413.

S i g ma :  aus τ vor ι 467, aus ξ 468, 
aus ψ 515.

S p i r i t u e  as p e r  462, sekundar 463, 
im Aolischen hellenistisch 466.

S t o f f a d j e k t i v e  587.
V a u : im Anlaute vor Vokalen 454 ff., 

durch γ t  ε wiedergegeben 455, 
scheinbar ignoriert 456, vor ρ ale 
β  459, ανρ ενρ aus aFig εFρ 437, 
zwiechen Vokalen 464, hinter v 480, 
h inter ρ 490.

V o k a l e ,  einfache 257 ff. 
a sta tt o 269, s ta tt ε 272, s ta tt at 

276, ale Svarabhakti 277, aus ρ 406. 
d hyperaolisch290, kontrabiert291. 
t  alter als o 310 ff., alter als a  309. 

311, sta tt i 312, alter als η tt  
317, sta tt a 321, aus t 322, aus 
t t  tv  322, ρε ερρ sta tt ρ< 320 ff. 

η sta tt tt 333, s ta tt ε 335.
0 aus a 353. 363, aus ρ 362. 410, 

s ta tt ε 363, s ta tt v 363, sta tt ω 
364. 365, -ον s ta tt -toy 366, sta tt 
ου ω 366.

ω fur d 374, fur ov 375, fur o 375.
1 s ta tt t  384. 385, s ta tt v  386, 

s ta tt ϊ  387, sta tt tt 387.
Γ in tv aus tyv 391. 
ΰ  als u gesprochen, aus o 399 ff., 

s ta tt a(o) 403, sta tt v  404.



W ortregister.

a 465.
έβα 290. 466. 
άβόλω 367. 487. 
Αβνρτάδας 501. 
άγαγοίην 569. 
αγγέλλω 317. 
Άγεμαχος 259. 
Αγεμορτος 259. 
αγεμών 278. 
αγέομαι 277. 464. 
Αγερράνιος 320. 454. 
αγητωρ 278. 
αγνός 465. 
άγορεία 111.
-άγορος 285.
-ιάγος 285. 
άγρέΰην 583. 
αγνρις 285. 402. 
αδελφός 500. 
άδίχεοαι 563. 
αέλιος 281. 
άερρω 318.
AdavZ 278. 587. 
Αΰάναια 587. 
α&άνατος 296. 518. 
άθονοι 448. 
άϋρήματα 228. 
αΐ 387.
ΑΤας 414. 
αΐ&ηρ 550. 
αιμίονς 325. 420. 
ΑΙοίοδος 420. 
αΙχμή 505. 
άΐων 281. 
άχαινα 223. 
άχΐραν 228. 
αχλάδας 228.

άχόνζιον 228.
-άχοος 286. 
ά).άϋης 281. 
αλαχάτα 281. 408. 
Άλέχτρα 281.
'AUva 437 
ΆΜυάδαι 437.
•άλαβδύω 229. 
άλ.ιξ 281. 
άλιος 296. 
αλιππα 229. 516. 
άλλάλων 286.
Άλληχτος 486.
&Μξ 223.
άλ/.ο? (ίοη. ήλεός) 136.| 

281. 486. 
άλλος 486. 
άλλοτα 273. 
ά/Λοτερρος 320. 454. 
άλλνι 426. 
ά/.οίτας 426. 
αλοούνα 282. 
άάνίω 580.
Αμαλ.ώϊος 272. 
αματ- „Tagu 282. 
άμβρ[ό]την 267.
Αμείσοας 474. 515. 
άμενητα 229.
αμέρα 282. 464. ι
3μμ* 483. '
3μμ& 407. 463. 483. 
άμμετερος 483. 
αμμέων 483. 
άμμί 483. 
άμμος 483. 
άμπί 229.
Αμνννάμενος 404.

άμνχμός 505. 
άμφην 500. 
αμφιοβάτέω 282.
άνδρ- 549. 
άνδροχάς 360. 
άνεϋείχαιν 319. 384. 564. 
•άνεμος 286. 
άνερος 296. 
άνήρ 296. 549. 
άνήτοιο 534. 
άνιχα 282.
άνο· „vollendenu 285.481. 
Αντάνωρ 388.
Άντοχος 388. 
άνυοίεργος 296. 
άνω „vollende“ 580. 
•άνωρ 285. 
άξιάω 579.
•αορος 286. 
άπ 521. 
απαλός 465. 
άπείλχυοεν 466. 
απελεν&ερεο&ένοα 320.583. 
άπέλλειν 317. 
άπερρος 282. 318. 489. 
άπήχεν 466.
Απλών 587.
Απολλον· 341. 487.
*!ΑποΜ,ον Vok. 552. 
Απόλλων 587. 
άποπεράοοει 581. 
άπυ 399. 525. 
άπυϋεν 230. 
απυ&ύοοομεν 281. 470. 
άπνησιν 231. 
άπντρόπεον 281.

„Wunech“ 285. 490.
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-άρατος 285. 
άρ/εννος 482. 
αργνρα K eatr. PJ. 464# 
άργνρροι 453.
Ά ρ ενς  434. 554.
*Αρη- 554.
-αριϋμος 286. 
δρτνσο 406. 
άρπνν 231. 
αρρνσιον 492.
Ά ρτεμιδ- 313. 
άρντηβίενοι 579. 
άργιττολιαργέττοςδ03.δ07 
Ά ρχντα  537. 
άς ( — εως) 296. 
’Ασχαλαχιος 277. 
Ασχλαπιος 278. 
άσπάσδεο 511. 
άσποτδι 387. 
άσχήρ 550. 
άσχραλός 224. 
άσνλι 387. 
ατερδα 274. 
ατερος 275. 
άχέρνι 426. 
άτερωτα 273.
!4r#4ve<ro? 507. 519. 
αΰα 428. 
adara 436. 529. 
αύε&ύελΧαι 436. 
αύερος 231. 
ανέτεα 436. 
αϋηρ 436. 
ανητο> 436. 
αύϋε „hier“ 322. 
αύΐδέχο) 436. 
αΰρηχχος 437. 
αϋφην 500. 
αΰως 428.

282.
αφαχον „Feueru 232. 
άφενος 499.
Άφράδιχα 529.
Αχίλλενς 424. 545. 
άχνάσδημι 511. 579. 
άωρος 232.

0ά „kommenf* 282.
0β ( =  ion. βοη~) 296. 
Βάχχϊος 392. 

ί βαχχόαγ 232. 
βασίλειος Gen. 424. 
βασιλεύς 497. 544. 

ι ΒατΦέχας 321.
| βεβνχώσϋαι 224. 
ι βέ)λχ>μαι 311. 499. 
j βελγίς  499.
! Βελφοί 499.
1 Βερέχχας 508. 516.

•ί Βερενιχα 508.
Ι βλήρ 329. 
βό)1α 367. 487. 501. 

j βό^Λίος 367. 487. 
βοΜενω 367. 487. 

ί βάλλομαι 367. 487.
! /W -  367. 430. 
βουτιάς 224. 

t 0ρά (/ρ -) 459.
! Βραδάματ&νς (/ρ-) 459. 
ί βραΐδιος (/ρ-) 459. 
ί βράχα).ον (/ρ -) 459. 
ί βράχεχοτ (/ρ -) 459. 
βραχίας (/ρ-) 459.

' Βρίγας 321.
| βρήχωρ (/ρ -) 459. 460. 
ί 0ρ#α (/ρ -) 459.
I βρίννια (/ρ-) 459. 482. 
0ρ/σάα (/ρ -) 611. 
βρόδοτ (/ρ-) 460. 
βρόσσονος 233. 

j βράχεος 135.
I βροχύς 359.
| βρυτίδες (/ρ -) 460.
! Βύλιτιπος 501.
| 876. 554.
|
ya 292.
yaAAot (/'-) 455. 
Γαμίφρειος 260. 
ye 315. 
ye =  Λ ' 455. 
yitfev =  Fb&ev 455. 

j γέλαιμι 421. 576.
! γέλ&νά 311. 529.

| γέμμαχα (/e-) 455.
| γετναχο 318.
! γίνομαι 391. 
ί γίτνμαι 403. 572.
I γΐνώσχω 391. 
j γλνχιος 385. 
j γνάφαλΧον 356. 
j γνωιτ&ένχων 583. 
ί γοΐ =  /οΓ 455. 
γοίδημ* (/ο-) 455. 
γόλαμος (/ο -) 455. 
yor =  fo r  455. 
γότνα 480.
Γόννος 480. 
γρΐτος (/ρ-) 460. 
γράππαχα 516. 
γρότιτα 360. 
γντά 502. 554

j daFt- „feindlich“ 278. 
δαήμεται 233. 579. 
Δαλιος 282.
Δύμιατηρ 278. 551. 587. 

I Δαμμάτηρ 484.
- Δαμμαχρείας 453. 
j Δάμμαχρος 453.
! δόμνα Imptv. 564. 
Δάμοχρέχω 320.

I δαμος 278. 
j Δανα 296.
• δάρον 282.
; δαύαχες 233. 436. 
ί δανειν 233.
{δαυχμάς 429. 
δανχνα 429. 504. 
δε 523. χ
δει 449.

1 δείβίενε 423. 551. 
i δέχεται 508. 
ί δέχοχος 362. 410. 
j Δελφίνια 500.
• δελφνς 500.
: δέρα 318. 491.
j δέρρα 490.
• δενρν 400. 
j δένω 433.
ί δήλος „offenbar“ 337.
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διάκηται 337. 
διακόσιοι 286. 
διαμένει Fut. 581. 
Διαφένεος 262. 
δίδω Imptv. 554. 
δίδων 376. 566. 
δίδωσϋαι 571. 
διέ ( =  διά) 321.
AiFa 554.
A ifl  554.
Διτός 554.
Διί 392. 
δίνί’α 484. 
δίννεντες 387. 
Διόννυσος 481. 
Διονύσιος 392. 
Διόνυσος 482. 
δόμορτις 357.
<3ρά- 279.
Δράκωνος Gen. 552.

„opfern“ 234. 
δρέκων 310. 
δρωπ- ĵMensch** 369. 
δύναμαι 291. 
δύνανται 291. 
δυνατός 356.
Δωμάτηρ 374.

ί-  466. 
έ* αϋτω 561. 
εγ «  523.
έγένονΰο 506. 
έγέρρω 318.

^Εγμειτις 103. 
έγρηνται 321. 
ίδσντες „Zabne“ 310. 
έδούκαεμ 319. 564. 
έδυνα 311. 529. 
ΙΓικάσδω 457. 511. 
έϋέ)^ισϋα 568. 
έϋέλω 305. 
έ&υιεν 580. 
είκοσι 362. 410. 468. 
είκόστω 362. 
εΐκω 465. 
εΐμονν 423. 
εϊπαι 582.

Είρακλίος 385. 447. 
εΤρηνα 529. 
εις 415. 
ειστά/J.av 517. 
έκάύΰίικε 507. 586. 
έκαστος 463. 
έκλησία 517. 
έλαρ 317. 487. 
ε)Λσσοις 96. 552. 
vEUva 529.
| ε/^τυ&έρια 12.
I έ)1αδι 487. 
έλλαπίνη 487. 
έλοχον 356. 
έμ' αύται 561. 
έμ αύτωι 561. 
έμμεν 483. 
έμ(ΐεναι 318. 483. 
έμμε%·έοισι 581. 
έμμένη 568. 
έμμι 318. 483. 
έμπροσ&α 274. 
έι·ατος 481.
&δεύη 568. 
ενδοι 535. 
ένδυς 553. 
ένεκα 480. 
ένερϋα 274.
ενεφανίσσοεν319.474.564.
ένι 591.
ένικαι 582.
έννη 482.
ένικαι 388.
έννεκα 319. 480.
έξ 509.
έξύπισϋα 274.
εοΐνον =  Foivov 455.
έον „eie w aren" 570.586.
eov =  /ο ν  455.
κτ 388. 521.
hiάβολος 266.
έπαινέσοισι 581.
έπαίνεσοαι 583.
έπαρωγός 19.
επεμμένα 463.
έπεροι 305.
έπιδεύαο 166. 434.

επιδενσαι 166. 
επιμεΐηίάς 335. 
επιπίάζω 139. 
επιπνεύων 234. 433. 
έπιρρόμβεισι 492. 
έπισκεάσαντα 322. 452. 
επιτροπής 360. 
έποίγω 426. 
επομμαδίαις 364. 
ερ- „erheben“ 312.

| έραννα 482. 
έραται 291. 
έρδω 5S0. 
ερέας 225. 
ερέβεννος 482. 
ερέεσφι 225. 543. 
έρεχμός 504. 
ερής „.Kind“ 225. 
έρ&νρις 235.
"Ερμος 296. 587.
Έρμάος 587.
Έρμαϋος 437. 587. 
Έρμέας 465.
Έρρτίων 258.
Έροττίς 258. 
έροτός 359.
Έροτοκλιας 258. 385. 
Έρραφίωτα 318. 492. 
έρρο)σϋε 492. 
έρσεο 235. 
έρση 235. 
έρσην 309. 
έρχομένοιο 534. 
ές =  εξ 468. 509. 
ές =  είς 319. 
εςκιχρέμεν Π . 
έσλος 519.
έσσα =  att. ούσα 472. 570. 
έσσαν == ήσαν 470. 
έσσι „eie eind“ 475. 569. 
έσσο 470. 570. 
έσσομαι 469. 581. 
έστάκα 465.
Sou „eie eind“ 569. 
έστόρηται 585. 
έστουσατ 564. 
έσυνηκεν 586.
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ίοφάΐε 287. 
δτάξαίν 319. 384. 664. 
έταρα 276.
2χερος 276. 
δτερωτα 273.
Εναγενη 286. 
εναδον 435. 
ενάλωχετ 435. 
εύέδωχεν 435. 
ενϊδε 435. 
εϋχωνος 236. 
εύρόγη 437.
Ενρνδαμαψ Vok. 553. 
Ενρνοίλαος 437. 
ενοΆολον 236. 
ενωϋα 435. 
έφανγρενΟειν 506.
Ιφέλης 236. 
ίφδορΰαι 357. 
ίχειοδα 563. 
ίχενα 434.

Fάγννμι 282.
Εάδνς 282.
^αλίαοχηται 455.
/ 'άλλος 237. 455. 487.
Fάναξ 590.
Εαοανδρίδαια 455. 
Εααιδαμος 455.
Fάχoς »Larma 282. 
FiFayt 456.
Fedtv 455.
Εεχέδαμος 34. 321. 455. 
/ ‘εμμα 318. 483.
Fεμματα 237. 455. 
Εέμμενος 483.
Fίργον 456.
FΙδρως 467.
Fιχάς 590.
Ειοπλάχων 456.
Flooog 473.
Fioiia 384.
Fixw  455. ι
FoX 455.
FoXda 456.
Foldημι 236. 579.
/οΓνος 455. 456.

$

^ό ίαμος  237. 367. 455. ΰερσος 309. 491. V
; Foaidiog 282. 1 &ενω 434.
\*Γ6ή&$ 460. θιοζόχειος 385. 513.
j/jwvos 237. 460. θιοζότοι 385. 513. 1
I θιορδότειος 385.467.493. *
ία - 237. 513. *

; ίά  = · διά 454. 514. , dva~ „sterben“ 282.
; ζαβλεμεως 237. | ϋναίοχω 421. 580. j
*ζαβρόν 237. ϋάρραχες 364.

237. ϋροοέως 359.
} Ζαίϋων 514.1 ΰνγάτηρ 550.
ι ζδμια 282. ϋνρωρός 378. ■
ζαχιμελάν 238.
ζάτημι 282. Τα „eine44 589.
ζαχράεις 238. Ί ανειος 296.

554. ιάομαι 279.
Ζμαραγήω 467. 515. 7άονες 282.
ζόης 366. Χαράς 273. $
ίοίβ 366. 448. ιαροντοΧς 39. 272.
Ζάνννοος 514. ίδδίαν 506. 517. \
ίαυον 448. ιδρύω 465. » j
ζονοϋω 225. 571. ιερός 313.
ζώμμα 484. Τη Im ptv. 564.
ζώμμι „ich gurte*4 571. Ι&είη 226.

lx- „kommen“ 466.
ηχω 330. ιχάς 387.
ήνϋον 475. Τλλαος 487.
Ήρα- 465. j Τμβηρις 238. 500.
Ήραχληΐδας 335. | Ιμέρρει 316.
Ήροΐδα 365. ίΤμμερος 464. 484. *
ήροΐος 365. \Τμ\ρας 226.
ης „er war4' 570. "Ιμψιος 226.
^σι 563. j ιοίην 569.

jVow 552.
OaFe- „bewundern“. j Τχαρ 386.
Οάλαοοα 473. | Ίηχαίφας 507.
ϋαλνοοόμενος 238. iΊπποχράχεις Gen. 549.
ϋάοοω 295. ^Τρος 392. 464.
θεανδρεδα 320. | -ιοσα 473. f
ϋεανώοται 225. Τσσασ&αι 238. |
ϋεμιοτ- 553. Γστά Imptv. 564. ^
θεόζοτος 513. ίοτβ- 466. *
θεορδότειος 467. 493. Τψηλος 386. |
θεόρδοτος 513. Τψοδεν 386. ·ί.
θεάρρητος 492. Τψος 386. Ι
&εός 315. ι "Ιων 296. *i
θεόοδοτος 518. ιΐωχμάς 505. C-.

« · ■ . 1

%
I



κάδος 282. 
χάλα 296. 
καΐεσσάτωσαν 564. 
xaf.iov 488. 
χΜ,άφΰεντος 583. 
χαΧΧι- 487. 
χάΧον 296.
Κάμουν 386. 
κοπάνα 226. 
χάρζα 454. 514. 529. 
κάρνκ- 282. 
καοπέλη 239. 500. 
χασπολεω 355. 500. 581. 
χαοοκεάσσαντος 322. 452. 
κατ 520. 526. 
κατάγνο) 376. 
χατάν 517. 
κατείρων 566. 
χατήκει 466. 
κατοικείονν&ι 506. 553. 
χανά).εον 435.
Κανοχερρος 239. 321.454. 
χε 314. 
χέανται 570. 
χεχρνφαλος 239. 
χέχτημαι 584. 
χεΧάδεννος 482. 
χέννος 481.
ΚερδοΧος 365. 
χέρναμι 312. 
κερνάν 566. 
χήνος 337.
Κιάριον 272. 
χιννέω 485. 
χιόναν 479. 
χις 495. 558. 
χΧαδες 239. 553. 
χλάϊδ- 283.
ΚΧεινο- 340. 
χΧειτός 340.
ΚΧεαφενη 262. 
χΧεο- 316.
ΚΧενον 437.
•χΧης 316.

. ΚΧίόμαχος 385, 
ΚΧιονίδαιος 385.

χνάμιδ- 283. 553. 
χόννά (=  κονία) 239.480. 

529
κόπερρα 320. 454. 
κόρα 366. 490. 
κοραγίας 508. 
χόρΓα 366. 490. 
κόρτερα 357.
-κόαιοι 362. 410. 468. 
Κονέριος 321. 
χονϊλαι 437. 
κούρος 430. 
κράιη·α 283. 482. 
Κραννονν 482. 
ΚρατεισιχΧίας 385.
-χράτης 411. 
χρείψέμεν 320.

.χρεχος 309. 
χρεών 316.· 
χρίνναι 387. 
χρονεοισι 360. 581. 
χταίνο) 580. 
χτένναι 319. 
χτη- 503. 
χνδώνιος 240.
Κυ&ερηα 335. 448. 
χνμερέο) 477. 
χυμερνήτας 477. 
Κυπρογένηα 335. 448. 
χΰρρον 453. 
κώιίαι 437. 
χο)μάαδθ) 511.

Λά· (aue Λάο-) 295. 
Χάβ- „nehmen“ 283.
Xάζομαι 580.
Χά&- 283.
Χαϊς 283.
Χάός „Volk“ 279. 
Ααρισσα 281.
Αάριχος 295.
Αάχο) 283.
Χαχοίην 569.
Χείχωρ 328.
Αεττίναιος 507. 519. 
Αεχτιφίας 507. 619. 
Αευχα&εα 270.
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I Χέων 316.
I Χήτωρ 328.
?.ιμην 226.
Αιονχείοι 385.
Αίων 385.

Μά&νμνα 283. 
μάΐνις 422.
Μάκοννίαι 281. 
μ tiXXov 290. 486. 
ΜαΧοείοιος 116. 
μάΧον „Apfel“ 283. 
μαν 283. 
μαοδός 511. 
μάσΧης 519. 
μάοσαι 240. 
μάτηρ 279. 550. 
μαχαίχας 421. 
μάχανο- 283. 
με&νίο> 580. 
μεΧίοδειν 511. 
μεΧΧίχιος 487. 
μεΧΧιχος 317. 
μεμβΧώντων 240. 585. 
μεμορΰαι 357. 
μέοοι 535. 
μέοσοι 535. 
μεσσος 472. 
μεσσνϊ 426. 
μέτερρος 320. 454. 
μηνν· „Monat“ 481. 554. 
μήων 330.
ΜιχνΧΧειος 517.
ΜίΧΧαχος 488. 
μιμναίοχω 421. 581. 
μνα „Mineir 292. 
μνα „Erinnerung,r 292. 
μνα- 279. 
μνάμα 280. 
μναμμεΐον 484. 
μνάμο>ν 279. 
μνάστός 280. 
μναοχις 280.
Μ.,οίσϊος 392. 
μόΧσος 241. 
μόνα 481. 
μοργίας 357.



μορτάμενος 357. 
μορτός 241. 
μνγις 40*2. 
μΐΎτα 485. 
μνρρα 516. 
μνχμός 505.

νάερρα 241. 
ναέχερρα 318. 489. 
νάσος 283.
yOFoc „Tempel“ 280. 
rSS- „Schiff" 280. 554. 
yarn 435. 
νάνος 429. 433. 
νέμμαι 318. 
rtoc 316. 
rtvo) 434.
Νήρη 549.
Νιχίάς Gen. 295.538.549. 
νύαμα 288.
Υορϋάχινοι 357.
Ννμιίηος 403.

ξέντος 302. 480. 
ξένος 302. 480. 
ξίμβαι 241.

510.
ξνανον 402.

510.

° 3 465.
6- Re). 466. 
ο3ο$ 466. 
όιίγην 423. 580. 
δϋματα 241. 519.
©7α 242. 
dtyov 453. 
οίδα 453. 
οϊνομόληοε 81.
Οίολνχος 46. 
όΐοιοα 363. 
όίομαι 453.
Οϊοεζεία 67. 
δλος 465. 
όλοφνρρω 404. 
όλόχω 356. 
δΧκα, δλκις 343»

δμύΧος 488.
ομμος „Schnlter" 364.481. 

ί δμννν 406. 566. 
δμόλγω 242. 355.

| Όμολόΐος 365. 448. 
j Όμολόΐχος 366. 
j ομολον 356.
'Ομολώϊος 272. 370. 
όν — ατά 358. 525. 
ότα- „niitz£ii" 280. 
δναλο- 289 
ονε 557.
όνεΟείχαεν 319. 564. 
όνε κρέμασαν 336. 
όνήατα 334. 
δνία 355. 
δνοιρος 425. 
δννμα 402. 
δνο) 355. 
δχισΰα 274. 
δκκατα 503. 516. 
όχχο- 516. 
δχχως 504. 
δρα 364. 
δρανος 492.
Οριψα 242. 357. 384. 
ορπα, δρκη 243. 357. 
δρκαξ 243. 357. 
δρκετον 357. 363. 506. 
δρρανος 367. 492. 
δσδων 465. 511. 
δσοος 465. 
δστις 559. 
δστινες 559. 
δτα 273. 465. 
δτέ)1α 317. 364. 488. 
οττι 465. 504. 516. 
δττχω 454. 
ο5τοί 465. 
όφέλλω 317.

385.

πα „besitzea“ 283. 60S. 
καγννμι 283. 
καείς 393. 558· 
ηαΐς 419. 
ηάΐς 264. 419.

καϊσί — χάαι 553. 
κάχτις 283. 
χάλαιμι 421. 576. 
κόμματα 484. 
παν 261. 531. 
παν 283. 
καναγνρις 402. 
Πάναμμος 281. 484. 
κάνδαμι 387. 
κάνέλοψ 283. 
παρ 521. 526. 
παρ<£ 521. 
παραώζ 428. 
καρήλετο 340. 
παράώαιν 511. 
χάρος 284. 
κάρκειοαι 127. 
Πασίξενος 281. 
καχήρ 550. 
παεροΓο? 365. 
κατρονέαν 322. 
κάχνς 284. 
πε6ά 243. 592. 
κεδαλενόμενος 436. 
κεδελνει 243. 
κέδιλλον 488. 
πεάορεα 244. 
κέζον 454. 
πει- „bas8en“  498. 
Πελοκονάαω 482. 
κέμκε 496. 589. 
κέμκων 589. 
κεν&έααης 583. 
κεκείαχειν 506. 
κέκταμαι 564. 
κεκχερνγωμαι 584. 
κέκτωχα 584. 
κερ =  κερί 388. 526. 
περατ- „E n d e " 491. 
περί' 388.
Περμασός 500. 
κέρρα „V e  reach" 489. 
Περραμος 321. 454. 
κερρατ· „En d e " 318.490. 
περρ =  κερί 454. 
κερρεδήχατο 454. 
κερρέχαν 454.
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περρησιππίαν 244. 454. 
περροχος 454. 
περ οε 244. 
πεσοαρες 496. 
πεσσνγγο- 310. 
πεοονμπτον 245. 473. 
πεσσνπτη 245. 473. 
πεοονπτο- 310. 
πέοσνρες 403. 413. 496. 
πέοονρα 403. 
πεσσνω  502.
Πετϋαλός 499. 506. 
πέτρατος 590.
Πενμάοιον 501. 
πεφνγγων 193. 585. 
πήλε 499. 
πήλνι 426. 499. 
πιάζο) 276. 
πίανγγος 384. 473. 
πισνγγιον 384. 473. 
πισνγγων 384. 473. 
πιονρων 384. 403. 
πλαζω 284. 
πλαϋος 284. 290. 
πλάναιμι 421. 576. 
πλεο- „m ebr" 549. 
πλοχμοί 505. 
πο· „wer“ 497. 
ποδ- „Fuse'‘ 554. 
ποείμενος 424. 
πόΰος 501. 
ποΐ 535. 
ποίνα 501.
πόκκι 504. 516. 558* 
πόλϊ 391.
πόλις Nom. Plur. 892. 
πόλλιος 488. 517. 
πόλνντρα 245. 356. 
Πολνοκτος 602. 
πολνπάμμων 484. 
Πολνπερχοντος 518. 
πονάω 579. 
πόρνοψ 367. 
πόρφνρα 454.
Ποσείδαν 296. 587. 
ποτ 521. 592. 
πότα 273.

ποτάομαι 579.
Ποτείδων 296. 505. 552. 

587.
πουλν- 430.
Πονλνδάμας 350. 
Πονλνενκτος 350. 
πρά „verkaufen“ 284. 
πραγ- 284. 
πρεοβέες 500. 
πρεσβεία 500. 
πρεσβεία Akk. Maec. 424. 
πρίάται 291. 
προς 592. 
πρόσϋα 274 
προσονυμάσδεσϋαι 511. 
πρόσταν 566. 
π ρόταν ις 363. 
προνπάργμένοισι 287. 
πρντανις 364. 
πρωρός 378. 
πρώτος 376. 
πταζω 284. 
πτόλις 502. 
πτόρμος 357. 
πύταμος 402. 
πώννα 245.

564.
571. 

πώνω 580.

„Larm “ 185. 
ρυβόν 246. 
βνοσοι 474. 
ρωχμός 505.

σαμα 280.
Σάπφω 515. 
σάρ£ 413. 
o' α£τω« 561.
Σδεύς 510. 
σδνγόν 511. 
σελάννα 482. 
σέλιννον 484. 
σίννονται 387. 
οκάλλιον 246. 
σχανα 284.
Σχαψις 284.

σκενος 510. 
σκίφος 510. 
σχνΰος 246.

! Σμι&ίνα 518. 
σμίκρα 518. 
σπελίάμεναι 246. 500. 
σπελλω 500. 
σπολεΐσα 246. 
στα- 280 
στάλ,λα 280. 487. 
στατήρες Akk. 550. 
στέλεγμον 311. 
στελλαι 317. 
στέννος 481. 
στρατός 358. 
στροτός 357. 
στρόφω 360. 
στνμα 402. 
στωΐα 375. 
συμπέδίος 67. 
συν 592 
σννέρραισα 318. 
σνν/οΐκην 453. 
σννμεννάντουν 318. 
σνρίσδες 511. 
σνρχεσσι 247. 
σύρχιζε 403. 
σνρξ 403. 413. 
σφράγις 284.
Σω- 379. 
σωϋη- 378. 
σώοι- 378. 
σώτας 378. 
σώτηρ 378.

ταγός 227.
τάδεα =  / άδεα 455. 
Τάμνος 284. 
ταμον 281. 
τε „und“ 495. 
τείμα 390.
τείπην =  Γείπην 455. 
τελείου μα 17. 
τελείω 580. 
τεμενηος 336. 
τέννει 247. 319. 
τερένας 819. 480.
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τερεων 49*2. 
τερραι 318. 
τερρος 318. 
τερτος 310. 321. 
Τερφεος 310. 
τεσσαράκοντα 590. 
τετορδαι 357. 
τεταρταίος 357. 
τετραβαρήων 336. 
Τιμαφενειος 262. 
τirrrtr 247. 387. 481. 
n o - ,,νβ Γ *' 559. 
τις 495. 558. 
τ)λ - 284. 
τμαγ- 284. 
τοίνεος 557. 
τοίσδεσσι 557.
ΤοΙεμαΐος 507. 518. 
τομιας 262. 355. 
τovrriow  657. 
τρακάδι 453. 590. 
τρής 542. 
τριάκοντα 286. 
τριάν.οσίαις 286. 
τριβώλετερ 550. 
τρις 392. 
τρίσσι 392. 
ττοϊίαρχο* 503. 507. 619. 
τν ΐ 555. 
τιηδε 426. 
τωτδεων 557.

Τψοιος 400.
J νμος 400.
[ νμφα)~ος 400.
vrt 521. 
νπά 270.
ύπαδεδράμακεν 271. 
νπαρκοίσας 508. 
ύπασδενςαισα 271. 511. j χειροτόνησα* 491.

j φρατριος 285. 
j φροντισδην 511.
} φωναεσσα 472.
| φώτεννος 482.

X<z)urroz 484.
Χείμάς Gen. 295.538.549.

ΰπερϋα 274. 
vma&a 274. 401. 

j νχό 271. 
j νποσχεϋην 582.
! νρης 401.
\~Υρρας 247.

; χέλληστνς 317. 590.
• χελλιοι 486. 
χελλος „Lippe“ 488.

! χέλνννα 485.
• χέρσας 554. 
iT O - „Hand“ 491.

νοχα „Erklimmen" 248. χεροες 318. 554.
νρχα „Krug“ 248. 
νσδσς 401. 511. 
νσδων 511. 
νφηϊχ>ς 464.

! νη>οι 535.

Ύβραγόρα 537.
9 Υβρέστος 320. 
υδάτινα 406. 
Ύδνααενς 401. 
νιος 426. 
ϋμαλος 400. 
ϋμμες 404. 466. 483 
ϋμοι 535.

Β 1 Β Λ 1 c  0  1 
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γά -  284. 
φάεννος 482 
ψαΐμι 422. 
φαΐοδα 563. 571. 
φαΐσι 3. 8g. 422. 571. 

! ψαΐοι 3. Ρ1. 571.
1 Φαλάννα 482. 
φανίσσω 586. 
ψανόφοροι 435. 
φερενα 248. 529. 
Φερσεφάνα 507. 
Φερσεφόννα 16.

| Φερσεφόννα 16. 
φεστός 499.
Φετταλσς 499. 506· 
ψήρ 498. 
φίλησ&α 563. 
φΐάο> 502.

χέρσων 318. 489. 
χεναι 434. 
χενω 434.
χήρ „Hand" 334. 554. 
χίΗσδον 511. 
χιρροχόδαν 491. 
χόλαισι 355.

| χ,ράΓ- 285.
| χρε· „leihen“ 298.
I χρΐμμα 484. 
j ΧρΤσίμου 393.
I χρνσοτερο> 454.

Ψάπφω 515. 
ψανκρος „hnrtigcc 139. 
ψάφ- „beschlies8en“ 280. 
ψάφιγγ- „Be8ehluss" 553. 
ψαφισ&η 568. 
ψεφος „Dankel“ 191.

ώατα 375.J  ώμος „Scholter“ 372. 
j ών 375. 
j ώτείλα 488.
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