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V o  r w o r t .

Ein Gesammtbild des ionischen Dialektes will meine Dar- 
stellung bringen. Die Erklarung vereinzelter Formen, das 
Herausbeben individueller Ziige musste bei dem reichen Quellen- 
materiale von selbst zuriicktreten. Es kam mir in erster Linie 
daranf an, Klarbeit iiber die gemeinsamen und durcbgehenden 
ionischen Eigentiimlichkeiten zu schaffen. In dieser Beziehimg 
bedeutet meine Arbeit, wie ich lioffe, einen Schiitt vorwarts; 
man wird an ihr in dem Hin- und Herwogen der Tagesmeinungen 
einen rubigen Berater und bei der Einzelforscbung einen Stiitz- 
punkt besitzen. W ir sind noch weit davon entfemt, eine Ge- 
scliicbte des ionischen Dialektes schreiben und die einzelnen 
Quellen in ibrer Eigenart verstehen zu konnen. AVer es fiir 
wissenschaftlichen Gewinn halt, durcb Hervorziehen von zabl- 
reichen kleinen und kleinsten Einzelheiten ein moglichst buntes 
Dialektbild zu entwerfen und jede Form gleich mit einer fertigen 
Erklarung zu begleiten, dessen Glaubensfreudigkeit verstebe ich 
ebenso wenig wie seine Auffassung von den unserer Zeit ge- 
stellten Aufgaben der griecbischen Sprachforschung.

Wie bei meinem zweiten Bande habe ich auch bei diesem 
von verschiedenen Seiten freundliche Unterstiitzung gefunden: 
ich danke Herrn Professor Scheer dafiir, dass er mir fiir die 
Fragmente des Hipponax den handschriftlichen Apparat der 
Tzetzes-Scholien zur Verfligung stellte, Heim K inch in Kopen- 
hagen fiir die Ubersendung der von ihm in Thasos gefundenen 
Inschriften und die Erlaubnis, Einzelnes daraus zu benutzen, 
Heim Oberlehrer ΒϋκοΗΝΕΕ in Mtinchen fiir manchen beachtens- 
werten Wink. Das unermiidliche Interesse F ick’s an dem Fort- 
schreiten meiner Dialekte, wie es sicli auch dieses Mai in dem 
Durchsehen der Korrekturbogen kundgegeben hat, ist dem Buche 
in reicliem Maasse zu Gute gekommen.

Der vierte Band, die Formen- und Stammbildungslehre des 
Ionischen umfassend, soil mit thunlichster Beschleunigung folgen.

Breslau, Weihnachten 1897.

Otto Hoffmann.
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IX

Einzelne Beriehtigungen und Nachtrage.

Ich darf zu dem Benutzer meines Buches wohl das Zutrauen haben, 
dase er kleinere Versehen, die ja unvermeidlich sind, stillschweigend ver- 
bessern wird. Auch in anderer Beziehung bitte ich um Nachsicht. Nach- 
dem die Quellen gedruckt waren, musste ich aus persdnlichen Griinden 
den Satz leider zwei Jahre unterbrechen. Naturlich haben sich in der 
Zwiechenzeit einige Anderungen in der Beurteilung dee Quellenmateriales 
bei mir vollzogen: so kommt es, dass die Formen in der Darsteliung ge- 
legentlich anders als in den Quellen aufgefasst sind. Auch bin ich zu 
meinem Bedauern in der Accentuierung und in dem Setzen der Psilosis 
bei den Prosaikern nicht ganz konsequent gewesen: man wird bei mir 
nicht eelten Formen wie δοκέονσι (statt δοκεονοι) und Ιρός (statt Ιρός) 
finden. Doch wird aus solchen Kleinigkeiten und Ausserlichkeiten Nie- 
mandem, der sich mit meinem Buche wirklich vertraut macht, ein Scha- 
den erwaehsen.

Ale Nachtrag zu meiner Besprechung der Quellen fiige ich hinzu, 
dass da, wo die von mir angegebenen Lesarten Herodot’s in Holder’s 
Ausgabe gar nicht oder anders stehen, die Ausgabe von Stein  die er- 
wunechte Auskunft giebt; die Zahl der Zeilen deckt sich ungefahr bei 
H older und Steen, auf 10 bei H. kommen etwa 11 bei St. Bei den Be- 
legen aus Hippokrates ist ausser den auf S. 194 besprochenen Hand- 
echriften AMV0 gelegentlich ein Codex C (Parisinus no. 2146) genannt, 
der dem Yindoboneneis Θ sehr nahe steht und diesen nicht eelten er- 
ganzt.

Was ich im Folgenden an Beriehtigungen biete, soil im wesentlichen 
nur der Ausgleichung zwischen Quellen und Darsteliung dienen.

I n s c h r i f t e n :  13BJS lies μετά μία[ν γνώμην], vgl. S. 308. — 40 lies 
*Ορέ[η). — 43 vielleicht ΪΑλΗσοΐ *= Άλξοΐ. — 48 lies Βωμόν Δι Ιννοωα* vgl. 
S. 256. — 54 lies *Ορέης. — 66 ist nicht aus Paros, sondern aus Thasos. 
— 1312 erganze εκ[τάμν]ετat. — 139 0 lies άνενρέτας. — 175 vielleicht 
Φα(ν)νονς. —

A r c h i l o c h o s  65 lies τον κακώς δρέωντα vgl. S. 453. — M im n er m  
115 lies ΑΙήταο und in der Anmerk. dazu lies BB. XI 267. — 12 9 
ϋοον. — S e m o n id e s  787 κώνομάκλυτον. — H i p p o n a x  Anmerk. zu 18 
lies οκαρπαδεϋοαι · κρΐναι. — 20 8 lies μεας. — 20 4 lies δείλάχος γάρ τάς 
ψερνάς vgl. S. 526. — 494 lies κληδών. — 77 lies κρέας Ικ μολοβρίτεω αυος
^  ------— 83 lies κ ονκ. — A n a k r e o n  33 lies"άργνρή. — 548 lies
Διονύοωι, — 55 lies Διονύσου. — 62β lies άνϋεμουντας. — Trage nach: 
*Άβδηρα κάλη Τηΐων άποικίη« Strabo XIV 644, *ϊκητι Σνλοσώντος ενρν- 
χωρίη« Zenobius III 90, *λ(ην δε δη λιάζεις* Ptolemaeus π. διαφ. λέξ. Her
mes XXII 409.



X

t

fti
i
t
t

D i a l e k t d a r s t e l l a n g :  S. 227 za Phoenix trage nach Athenaeas 
X 421 d (p. 179 bei ScHXEiDEWDi). — S. 243 znm Ablaate η : 6 trage nach 
καν-δάληχος Hipponax 2 , vgl. S. 304, aosicus Hippon. 65 za εκ-ήρεια vgl. 
S. 313, φ&ειρο-τράγεονοι Hdt. IV 109 2 za τρώγω. — S. 245 vorletzte Zeile 
fage hinza έκαράσϋω Inschr. 80 C7. — S. 253 εκειτε Hippokr. I** 27,, in 
A (uberl. εκ( χε), ferner als Beleg fur εκειχεν Hippokr. VII 398 ie; zweifel- 
haft ist είτε =  εΐτα Hippokr. VIII 306 (εκειτα Θ). — S. 261 ist ans einem 
Wandel von t in ε auch zu erklaren διακεκ)χγμενον Archil. 58 ( =  -τιλιγ-) ? 
— S. 280 Zeile 4 σνβώχαι Hdt. II 47a.e. — S. 281 Mit Dehnung τεχρ- 
ώβολον Herodas VI 84. — S. 293 fuge hinza ale Beleg fur θαρσννων Inschr. 
158 b, fur ϋαρσεω Herodas II 78, far -ύάρσης den Namen Αεο&άρσης Samo- 
thrake Co2»ze Heisen 66. — S. 294 als Beleg fur κάρχος fuge hinza €0¥κι· 
κά[ρχε]ος Naakratis II no. 780. — S. 295 ζα καρτεράς fuge hinza κρατερά- 
φρονος KaUinos 11β, za καρδίη: ΰραονκαρδίων Anakr. 16. — S. 297 zar 
Apokope der Prapositionen fage hinza: άγκϊχνε Phoenix 18, καρ μάγοισι 
Phoenix 25 (lies besser καρά), κατ-ϋείη Phoenix 11S. — S. 300 za Herodofs 
Belegen far εάσαι fuge III 134,* hinza. — S. 302 Zeile 9 v. unten lies 

jari-man·. — S. 318 streiche das aus Anakr eon angefuhrte *ΑΪδεω. Der 
Vers (kein trochaischer Tetrameter) erweist das anlautende Id- als k n rz :  

*Αΐδεω. — S. 322 letzte Zeile streiche ,,αελκτα Sol. 35“ (zu lesen ist μεν 
εϊκα). — 326 ραγές auch bei Hippokr. V 416 3 — 368 fuge hinza als Be- 
Jeg fur ών Hekataios 353 (κερί νψονς 27). — 375 fuge hinza Ιερήν Naa
kratis II no. 753 (altes Alph.). — S. 396 ε!ρέ&η wird auch von Solmsek 
KZ. XXIX 350 auf *ε-Ρερέ{>ην zaruckgefuhrt. — S. 411 Zeile 5 von unten 
SXa VII 167β VIII 113,,. — S. 479 eine seltenere Form der Hyphaeresis 
zeigt θε-κλίδ^ς Styra B Inschr. 19 <oe, vgl. Meisteb Herodas 813, dessen 
Aaffassung ich allerdings nicht ganz beitreten kann. — S. 480 dritt- 
letzte Zeile trage nach νεοοοιάς Hdt. ΙΠ 111-.14, ferner zu νοσσ-:νοσσία 
Hippokr. VH 596 ,β (E). — 593 wahrscheinlich war auch κελώριος \ ein 
aolisches Wort and laatete im Ionischen χελώριος vgl. Solmsen KZ. XXXIV 
536 ff. (τελώριος* μεγας, κελώριος Hesych and τελώριον in einer metrischen 
Grabschrift au9 Memphis 1 Jahrh. v. Chr.).
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Quellen des ionischen Dialektes.

I. Die ionischen Insehriften.

Die bis zum Jalire 1886 bekannten Insehriften des ionischen 
Dialektes sind zusammengestellt von Bechtel in den Abhand- 
lungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, 
Bd. X X X IV  (1887). Ausgeschlossen sind hier von ihm nur die 
thasischen Insehriften ionischen Dialektes im Louvre, da er diese 
bereits friiher in denselben Abhandlungen Bd. Χ Χ Χ Π  (1885) 
gesammelt und besprochen hatte.

Aus dem reichen Materiale, welches in den letzten 6 Jaliren 
hinzugekommen ist, und aus Bechtei/ s Sammlung findet sich im 
Folgenden alles fiir den Dialekt wertvolle vereinigt: es fehlen 
also kleinere Insehriften, \venn sie weder altertiimlich noch zum 
Belegen einer Erscheinung notwendig sind, und ferner diejenigen 
ziemhch zahlreichen Insehriften, welche zwar bereits im attischen 
Dialekte oder in der yjoiw\ abgefasst sind, aber noch ein paar 
alte Dialektformen bewahrt haben (z. B. ein ionisches η =  a, 
oder, was auf Chios niclit selten ist, ein bo =  εν und ao =  av). 
Bei der Darstellung des Dialektes beziehe ich micli, wenn es 
notig sein sollte, auf diese geringwertigeren Insehriften, soweit sie 
bei Bechtel stehen, mit den Nummern seiner Sammlung und 
sonst· mit genauer Quellenangabe.

Das lange e des ionischen Dialektes hat doppelten Ursprung: 
es ist entweder urgrieehisch oder aus ursprunglichem a ent-

Transscription des ionischen c-Lautes,

Hoffmann,  die griecbiechen Dialekte. III. 1
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standen. In den jiingeren ionisclien Inschriften wird jedes e 
durch H wiedergegeben. Die alteren Inschriften scheiden sich in 
drei Gruppen: in Chalkis und seinen Kolonieen ist fiir jeden 
e-Laut der Buchstabe £ liblich, — auf Naxos wird echtes e 
durcli £, dagegen das aus a entstandene e durch B (H) gegeben. 
— in Paros endlich und in der asiatischen 1Ιωνία dient B (H) zur 
Bezeichnung beider e-Laute, also

Chalkis M£T£fc, Naxos Μ BT£ fc, Paros-Milet MBTBD. 
Hierdurch entstehen fur die Transscription Schwierigkeiten. In 
CoLLiTz'ens 8ainmlung bezeichnet rL jeden durch E, und η jeden 
durch B (H) wiedergegebenen £-Laut: man wiirde also nacli
Collitz die drei obigen Worte mit μητηρ, μψ ηρ , μψηρ  zu 
transscribieren liaben. Daraus ergeben sich aber nach Bechtel 
(Ion. Inschr. VII) unertriiglicbe Konsequenzen: „wenn das auf 
dem Originale mit E dargestellte lange e mit \  bezeichnet werden 
soli, so muss ich chalkid. METE fc mit μ ψ η ρ , naxisch ΜΗΤΕ I* 
mit μ ψ τβ ,  das eine Mai mithin das tonerhohte a mit das 
zweite Mai mit η umschreiben.“ Bechtel weicht deshalb von 
dem in CoLLiTz’ens Sammlung befolgten Principe ah: er wendet 
das Zeichen rL nur in denjenigen Inschriften an, welche beide 
β-Laute graphisch scheiden, und zwar zur Bezeichnung des aus 
a entstandenen f\ also chalkid. M£T£fc =  μφηρ* naxisch MBT£fc 
=  μητηρ, parisch-milesisch MBTBD =  Aus zwei Griin-
den bin ich ihm hierin nicht gefolgt. Einmal erscheint es mir 
bedenklich, dem Zeichen welches meines Wissens uberhaupt 
nur in CoLLiTz’ens Sammlung verwendet ist, anstatt seiner ur- 
spriinglichen graphischen Bedeutung eine lautliche zu geben. 
Dadurch kann leicht Verwirrung entstehen: denn es stort doch 
zweifellos, wenn z. B. ein dorisches μάϊηρ  (== MATEP) neben 
einem ionischen μητηρ ( =  MHTEP) citiert wird. Zweitens ist 
bei B echtel’s Umschrift eine graphische Scheidung zwischen 
dem chalkidischen und parisch-milesischen Alphabete nicht mog- 
lich: M£T£fc und MBTBD stellen sich beide als μητηρ dar. — 
Deshalb habe ich folgeude Transscription gewahlt: das Zeichen 
rL nehme ich in Ubereinstiinmung mit Collitz als g raph isches  
Zeichen fiir jeden durch E bezeichneten langen c-Laut, wahrend 
Ί] jedes durch (Η) B gegebene lange c ausdriickt. Um aber das 
durch £ dargestellte unechte e ausserlich von dem durch £ dar- 
gestellten echten e zu scheiden, setze ich unter das unechte e =  £ 
einen Querstrich ( =  φ. Also



chalk. =  μψηρ* naxisch =  μψνβ*
parisch-milesisch MBTSD — μήτηρ.

Bemerkenswepte Abkttrzungen:

AEMOester. =  Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus 
Oesterreich.

A G IBrit — The Collection of ancient Greek inscriptions in the 
British Museum.

AH =  Antiquites Helleniques, ed. Kangabe, Athen 1842/55.
BCH =  Bulletin de correspondance Hellenique.
Bechtel =  Die Inschriften des ionischen Dialektes, vgl. S. 1.
Cauer 3 =  Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum 

memorabilium, iterum comp. Cauer, Leipzig 1883.
CIG «=> Corpus inscriptionum Graecarum.
CIA »  Corpus inscriptionum Atticarum.
Έφημ. *Λρχ, =  Ίίφημερίς αρχαιολογική.
EH offjuann Epigrammata =  Sylloge epigrammatum Graecorum, 

quae ante medium saeculum a. Chr. n. I l l  incisa ad nos per- 
venerunt, ed. E rnestus H offmann, Halle 1893.

IG A  Inscriptiones Graecae antiquissimae ed. Roehl, Berlin 1882.
IGBildh. =  Inschriften griechischer Bildhauer, herausgeg. von 

E manuel L oewy, Leipzig 1885.
IGIned. =· Inscriptiones Graecae ineditae, ed. Ross, 1834—45.
IG SI =* Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae etc., ed. G. 

K aibel, Berlin 1890.
IOSPE =  Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Eu- 

xini, ed. L atyschev, Petersburg I  1885, Π  1890.
IGV =  Inscriptiones Graecae vetustissimae, coll. R ose, Canta- 

brigiae 1825.
Mittheil. =  Mittheilungen des deutschen archaologischen Insti

tutes in Athen.
Moca. Βιβλ. =  Μονσέΐον καί βιβλιοθήκη τής ευαγγελικής σχολής, 

εν Σμύρνη.
Die hinter tier laufenden Nummer stehende, in Klammern gescbloBsene

Zabl bezieht sicli auf Bechtel’s Saminlung der ioniscben Inschriften.
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L Euboia.

1. Chalkis mit seinen Kolonieen.

Chalkis.

1. [1]. Steinblock, bei der Arethusa gefunden. Lollixg Mittbeil. 
X 282. Ungcnauer Papabastleios *Αΰψ·ά ΠΙ (1691) 610. VI. Jahrhundert.

EV(D£MO$ANE©|g Εύφημος avid[r$ABv.
MEM

2. Weisser M anner, am Brunnen *παρά το Αονκόν εν ϋεσει Πεϊ* 
P apabasileios Άϋηνά III (1891) 612. MS.

[Τέμενος | ^ί]3ψ αίης.

Rome is Italien.
3. [3]. Tuffstein, in der Nahe von Kume gefonden. Mixervixi 

Bull. Napol. n. 8. VI (1858) 65 ff. mit Tafel. Nacb eigenen Abscbriften: 
Roeiil IGA no. 528 und Kaibel IGSI no. 867. Vgl. Cauer2 no. 540, 
Roberts Introduction no. 177. Scbrift: βουστροφηδόν, die erste Zeile 
rechtslaufig. A > ^ M R S ,  ψ  =  χ, Ο =  σν, £  =  η und ει.

Λ ψιοχ\όριδός | είμι τον | ...............

4. [3a]. Cber einer der vier Grabnischen eines zur Nekropole von 
Kume geborenden Grabes. Von Prof. Sogliaxo mit einem ausfuhr- 
lichen Kommcntare herausgegeben bei F iorelli Notizie degli Scavi di 
antiebita 1884, p. 352 if. und kurz erwahnt von Helbig Bullettino delP 
instil, di corrisp. arcbeol. 1885 p. 52. Kirciuioff Alphabet4 120 ff. Ro
berts Introduction no. 177a. K aibel IGSI no. 871.

H V P V T e i K M A ' e i T o v T e i k e / v o s H v n v

h vm  τψ /Μνψ τοντψ Ληνός h im  ( =  νιτεστι).
,,Ιη dieeer Grabnische rubt Lenos". Dass unter κλίνη die fur je  eine 

Person beetimmte Niscbe eines Familiengrabes zu versteben ist, beweisen 
die Inschriften CIG no. 4246, 4250 und besonders no. 5835, welche in der 
Nekropole zu Neapel gefunden ist und lautet: εν τεΐ πρώτει κλίνω τεΐ ες 
δεξιάν εςιόντι θυοσχώτ(η)ς Μόρφον ενεστιν ταυτήν την κλίνην μη οίγειν. — 
Die Proposition hvnv =  att. ford wird hier genau so verwendet wie in 
homer, κοιμάται υπό σηεασι γλαφυροΐσιν δ 403, νυν δε σν μεν Άιδαο δόμους 
υπό κεύϋεσι γαίης ερχεαι X  482. Die κλίνη ist als auegehauene gewolbte 
Hdhlung gefasst. — Es kann nur der Dativ τούτηι, nicht aber ein lokales



Adverb τοντεΐ „hier“ (Sogliano, Bechtel) gelesen werden, da eine nahere 
Bestimmung zu τψ  κλίνψ erforderlicb ist: der Dativ Fein, τοντψ bat per 
analogiam den weiblicben Stamm ταντ- ebenso eingebusst wie der Gen. 
Plur. att. τούτων, ion. τοντεων, und der dorische Akk. τοντας (Ahrens Dial. 
II 267), vgl. G. Meyer Griecb. Gramm. 2 § 433. — Α\νος Koseform zu Αην- 
αγόρης. Kaibel’s Deutung „Videtur monumentum dici vetustiori sepulcro 
superingestum esse, nam ληνός i. q. σορός cf. Poll. X 150“ scheint mir nicbt 
rich tig zu sein, zumal da unsere Inscbrift der oben angefiihrten (CIG no. 
5835) so abnlich ist. — Das zweite Ιινπν ist von Kaibel richtig erklart.

5. Bronzegefass in einem Grabe gefunden, jetzt im Britischen Mu
seum. Classical Journal I 329 ff., danacb CIG no. 32. B ose IGV p. 65, tab. 
VII fig. 2. v. Duhx Annali dell’ inst. di corr. arcb. 1880, 344. R oehl 
IGA no. 525. Ca u e r2 no. 542. R oberts Introduction no. 174. Kaibel 
IGSI no. 862. Aus dem VI. Jahrb.: ADS 01 b  N  Π*Φ,  S =  n, Ο =  ω 
und ov: das μ ist fiinfstrichig.

yE/cl τοίς 3Ονομάστον τον Φειδίλεο) α&λοις ε&έ&τιν.

6. Lekytbos, in einem Grabe gefunden. Minervini Bull. Napol. II 
(1844) 20 mit Tafel I 1. 2. Darnacb im CIG no. 8337 und bei R oehl IGA 
no. 524. Ca u e r 2 no. 539. R oberts Introduction no. 173. Kaibel IGSI 
no. 865. Scbrift: linkslaufig; Α Δ ^ Β Θ Λ Μ ο ^ ν Φ ;  3 «  und u , ? =  q, 
$φ =  φσ =s ψ , B =  h (nicht η)\ das μ ist fiinfstricbig.

Ταταίηβ είμΐ λ-
-^ν& ος· Ιιός <Γ αν με κλέφσ- '
-ψ , Όνφλος ί'σται. !

Ζ. 2/3. Ob κλέφσει oder κλέψοηι zu lesen ist, lasst sicb vor der 
Hand nicbt entecbeiden. — 3 $OJ0V(D: der Schreiber hat denQuerstricb 
des Θ aus Verseben vergessen.

Unbekannte chalkidiseh-dorische Kolonie.
7. Die folgenden Inschriften steben auf Vasen, die sammtlich in Italien 

gefunden wurden, und sind, wie K irchiioff Alphabet4 S. 122 ft. aus- 
gefiihrt bat, im cbalkidischen Alpbabetc abgefasst. Ilir Dialekt ist ball) 
ioniech, balb doriscli (F ) und erinnert desbalb am ehesten an die Weili- 
inscbrift dee Mikytbos aus Rliegion. — CIG no. 7881, 7686, 7459, 7460, 7582, 
7611, 7382. — Kirchhoff Alphabet1 S. 122 if., no. 1—7. — Ca u e r 2 no. 
644—549. — R oberts Introduction no. 188—193.

Die Namen sind auf derselben Vase teils linkslaufig, toils reobts- 
laufig. Scbrift: A ncben A, B, C *=* y, > neben Δ, £  neben E, C =  .f, 
B neben H, 0  neben Θ und O, b =  M  neben Is1, W neben /V, -f  *=
Π, ? neben Φ =  q, P neben D und R »■$, S  S neben t  und V neben Y, 
Φ, Y s  jr, Φ t s=s φσ =  y>, Durch £E  werden sammtlicbe e-Laute
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(ε η η) bezeichnet, durch B und H nur der Haueh*laut A. durcb 0  sowobl 
o ale a).

a. J  rytofioqog, Η ιη η ο λ ν τ Τ ν ξ ι ς , Q/.νιώ, Περιφας,
D uxvqog , Π όλν(β )ος , Ξ ά νθ ο ς, Ρότειος.

b ·  ΣίϊένεΧος, Λ ιο μ τβ τ \£ , ’Α χ ιλ λ ε ύ ς ,  Π ά ρ ις , Α Ϊ α ς ,  Α ι ν ε ί ς ,  
r?.(a)vqog, Α εώ δ ο ρ ο ς , " Ε χ ιτεπ ο ς .

C. Σ ιμ ό ς , Μ νρώ , F i d , Μόλ7ΐ)±, ’Α ν τ ί ^ ς ,  Κ λ ν τω ,
Η ΐ7 ζ (π ) ια ϊο ς , jE a r# a i, Λ ορν,ίc, Λ ορα  (?), '(DEari'ty;.

d .  Η Ι π ( π ) ο ς ,  S txvd a n , (F)td>, Φ ο Ι β ι ζ /ο ρ κ /g, IVaic:, Λ ω ρ α .

Ο. * Α & ψ α η ι, Η η ρ α ζ λ η ς , Γαρυβόνι^ς, Ε ίρ ν τ ίω ν .

f .  Qvqvvg , / /[^ ρ α ](κ )λ ^ ί.\

g .  \Α τα λά {ν τ^ .)9 [77]^Aa*cr, Q lv n n g , Μ α ο η σ ο ς , Ζ ευς .

a. $ O d Υ4 ΟΠ — b. *OOY4D — c. *ΟΙΑΙΠΙΒ — d. *ΟΠΙΗ 
und EIO — f. Zu Qvqwg =  Κύκνος vgl. λνπύ Inschr. 4 — g. S11A4ATA.

Rhegion.

8. [δ]. Fragment einer Basie aue parischem Marmor, gefunden in 
Olympia. F urtwangler Arcbaeol. Zeit. XXXVII 149 ff. R oehl IGA 
no. 532. Loewy IGBildb. no. 31. Ca u e r * no. 537. R oberts Introduction 
no. 180.

Schrift: στοιχηδόν, chalkidieches Alphabet: A, C =  y, E =s c q q, 
C =  / ;  p  =  A, Θ, k =  λ, A', -f  =  £, 0  =  ο a>, R =  ρ, S =  σ, ψ  =  *.

Zeit der Abfaesung: nach dem Jahre 467 v. Chr., in welchem Mi- 
kythoe, der Stifter des Denkmales, von Rhegion nach Tegea ubereiedelte 
(Herodot VII 170, Diodor XI 66).

[Μ/κυ/>0£ . . . .  Μεσσή.]νιος For/Αων εν Τεγεψ
[ ..............&εοϊς 7τασι\ν καί &εάΐς τνάααις
[ ................................κ]αί χρτιμάτων, Ιιόσσα Foi τελέίατα εγέν\ετο,]
[ ..................................]*λ#ώΐ' επειτα  ευξάμψ.

Die Weihgeschenke des Mikythos werden ausfuhrlich besprochen von 
Paueaniae V 26,2 if. Sie waren πολλά άρι&μόν und von ihren Aufschriften 
heiest ee: τα 6k in i τοΐς άνα&ήμασιν έπιγράμματα καί πατέρα ΜιχνΟω Χοίρον 
καί Έλληνίδας αντφ πόλεις *Ρήγιόν τε πατρίδα καί την επί τφ  πορ&μω Μεσ
σήνην δίδωσιν' οίκεϊν δε τα μεν έπιγράμματα έν Τεγέρ. φησίν αυτόν, τα dr 
αναθήματα άνέ&ηκεν ες *Ολυμπίαν ευχήν τινα εκτελων έπί σωτηρία παιδδς 
νοσήσαντος νόσον φ&ινάδα. Darnach haben F urtwangler und R oehl Zeile 1 
erganzt: [Μίκνΰος 6 Χοίρου 'Ρηγινος καί άπδ πορϋμοϋ Μεσσή]νιος. — 2 er- 
gvnzt von F urtw angler. — 3 λως aaFoT R oehl Caitcr R oberts : das
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inlautende F  von oaFog ist durchs Kyprische bezeugt (Verf. Dial. I  93, 
Inechr. 204). — 4 ήλϋον oder ελθών, τφξάμχ^ν oder ενξάμη,ν,

9. [6]. Basis aus Stein, in zwei Teile zerbroehen, im Hofe der 
Palaestra zu Olympia gefunden. Die linke Halfte nach Weil’s Abklatsch 
Kirchhoff Arch. Zeit. XXXVI (1878) S. 142 f. Tafel XIX 1; beide Teile 
nach Purgold’s Abschrift Kirchhoff Arch. Zeit. XXXIX (1881) 83f.no. 384 
mit Tafel. Darnach bei Roehl IGA no. 536, Loewy IGBildh. no. 33, Catjer 2 
no. 538, Roberts Introduction no. 182.

Unter der im elischen Dialekte und Alphabete abgefassten Zeile 1 
>[Γ)>αυκΓ\(α)ι με Κά).ων γεν(ε)][αΐ Ρα]λεϊ[ο](ρ) εποίτι* stehen die beiden Zeilen:

\ V K I H iO A V g | K K IA $ 0  [Γ?,](<χ)ν/.ίης ο vl(v)/.vJ6m
l E R M H I R I f l n / V O ?  [τώ\ι Έ ρμψ  'Ρ(η)·/ϊνος.

Aus dem V. Jahrh. Das Denkmal erwahnt Pausanias V 27, 8 Ου 
πόρρω δε τον Φενεατών αναθήματος άλλο εστιν αγαλμα κηρνκεΐον *Ερμής 
εχων * επίγραμμα δε επ' αντίο Γλανκίαν άναϋεΐναι γένος *Ρηγΐνον, ποιήοαι δε 
Κάλ{λ)ωνα Ή?,εΐον.

Zankle.

10. Eine Lamina aus Bronze, in Olympia gefunden. Kirchhoff 
Arch. Zeit. XXXVI 141, Taf. XVIII no. 5. Photographiert in den „Aus- 
grabungen zu Olympia" III tab. 25. R oehl IGA no. 518 =  Imagines 
p. 6 no. V 2. R oberts Introduction no. 178. Aus dem VI. Jahrh. — 
Links gebrochen; rechts sind die sechs ersten Zeilen volletandig, den fol- 
genden fehlt je ein Buchstabe.

\n k > O S /  v, 
*AT\A A> W 
X O M £ P O *  

33 Θ3 Μ IW 
5 /E M I0 5 & V  

ΙΑΝΛ3Θ3 
//KVEMK 

AO W OT 
^VA^MA 

XOHX\

3/4 . .  ζόμ ενός | viy.x^i%

δ/6 [τεο){λ)εμίονς βλ\η&ψαί

7/8 [Λά\ν*λψ ν.[α\ί] τον /Ja\v'/.lalov]

9/10 [coT\g συνμά[χ\ο]ις, Ιιως

Die Erganzungen nach Kirchhoff (Z. 10 Jun g).
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Unbekannte Kolonie auf Siellien.

11 und 12. Zwei Schalen, jc tzt im Museum zu Panormus. Nach 
Abschriften von Schubresg und Holm bei Roehl IGA no. 519 und 520 
=  Imagines p. 7 no. 3 und 4. Darnach bei Ca c e b * no. 541, R oberts 
Introduction no. 183 a und b, Kaibel IGSI no. 595 und 596.

11.
Η ΙΠ Ο Δ Ρ Ο Μ £ * Τ Ο Δ Ε Δ Ο Ο Ο Ν Π Ε Δ ΙΟ Ι  
Hi it\7t)odQ0u ig τόόε άωρον Πεάιοι.

1 2 .
Α Γ Φ ν ΐ '£ $ Τ Ο Δ Ε Δ Ο | £ Ο Ν Π Ε Δ ΙΟ Ι  

yyigqv).i^Q τόόε άωρον Πεάιοι.

ΠεδιοΤ Ro e h l : nach ν. W ilamowitz ist Πεδιώ die Juno, welche auf 
einem in Kalabricn gefundenen Weibgescbenke (Samml. Griecb. Dialekt- 
inschr. no. 1653 =  Kaibel IGSI no. 643) den Kamen ά Ήρα ά εν πεδίωι 
fiihrt. F ick dagegen lies! Πεδίωι (G5tt. Gel. Anz. 1683, S. 127) und fasst 
Πεδίο; als Koseform zu Πεδιαχράτης, einem sicilischen Heroen-Namen 
(Diodor IV 23). — 'Aoxvt.o; ist als styraischer Name bezeugt: Bechtel 
no. 19,s.

Olynth.

13. [8]. Weisser Marmor, gefunden in den Rumen von Olynth, jetzt 
in den kaiscrlichen Sammlungen zu Wien. Von der Inschrift, welche 
beide Seiten des Steines bedeckt, haben sich auf der vorderen Seite nur 
8 Zeilcn erhalten, die ubrigen eind weggescheuert. Die beiden Facsimilia, 
welche Arxeth (Beschreibung der zum k. k. Munz- und Antiken-Cabinette 
gehorigen Statuen u. s. w., 5te Aufl. 1853, S. 55 und 56) und Le Bas 
(Voyage archeol. Inscript- II no. 1406) veroffentlicht haben, werden an 
Genauigkeit durch Swoboda?s Abbildung (Archaeol.-epigraph. Mittheil. aus 
Oesterreich VII, Tafel 1, dazu Text S. 1—59) bei weitem ubertroffen, 
wenn sie auch an cinzelnen Stellen vollstandiger sind. B echtel benutzte 
ausserdem einen Abklatscb und cine Abschrift des Professor Dr. Ku- 
biczek in Wien. — Sauppe Inscriptiones Macedonicae quattuor, Weimar 
1847. H icks Manual no. 74. Dittexberger Sylloge no. 60.

Schrift: gcwohnliches ioniscbes Alphabet mit ooxl; das erste ξ der 
Ruckseite B ist nachtraglich aus S durch Zusatz cines funften St riches 
hergestellt; das o am Schlusse der ersten Zeile der Vorderseite A echeint 
noch fur or zu stehen.

Zeit der Abfassung: nach Sauppe  und Swoboda das J a b r  394/3, 
nach D ittekberger zwischen 389 und 383.
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A.
\

Σνν^ηΥΜί τερός Ιάμύνεαν τον Έρριδαίου.

2νν&-ηγΜΐ 'Λμυνται τώι Έρριδαίον 
υμι Χαλ/χδεϋσι · συμμάχους sir 
άλλήλοισι γ,ατά τεάντας άν&ρώτεου[ς]

5 ετεα τεεντηγτοντα. \*Ε]άν τις ετε *Λμνι·- 
-ταν ΐηι ες τ[ην γόρην ετεί τέ\οΊΛμοι 
[η] ετεί Χα[λγχδεας, βοηΰεΊν] Χαλ/Λ{δε)- 
[-cr̂ ] *Λμ\ίνται Υ.τλ................................. ]

Ζ. 1. „Das le tz te  ο  s teh t an der aussersten K an te"  Swoboda. —
5 PENTHKONTA........ *EPA A rxeth und L e  Ba s , PENTHI...........
ΑΝΤΙΠΕΡΑ Swoboda (das av sebr scbwacb). — 6 Erganzt von Swoboda. 
E S T -  Bechtel nach K ubiczek ; doch ist es fraglicb, ob die letzte hori
z o n ta l Hasta vom Steinmetzen berruhrt. — 7—8 erganzt von Swoboda.

B.
Έξαγιογη ό* εσειο υμι τεισσης υμι £v)m v  
[ο$γχ>δομισεηρίωμ πάντων, ναν/εηγη- 
-σιμών δε τελην ελατίνων, οτι άμ μη το 
Υ.οινον δέηεαι, τώι δε Υ.οινώι υμι τούτων 

5 ειν εξαγωγήν εί/τύντας 'Λμννται πριν εξ- 
-άγειν, τε?.εδντας τα τείτεα τα γεγραμμέι{α.~\
Καί των άλλων εξαγωγήν δε είν υμι δια- 
-(α)γωγην τεΊ&ουσιν τεΕεα υμι Χαλ/.ιόεν- 
-σι εγ.γ Μοτ/^εδοίΊης υμι Ματλεδδσιν ε/.

10 Χαλγ.ιδέων. Προς *Λμ([ΐτεολιτας, Βοττι- 
-αιονς, ld/Mvfrioug, Μειδαιονς μη (τε)[οιεϊ-]
[~σ(ϊ]αι φιλιην 'Λμυνταμ μηδέ Χαλγ.ιδ\εας\
\χωρί](ς) ε/.ατερονς, αλλά μετά μιά[ς γνώ-]
1-μης, εάν ά]μΐ[οτέροις δο/.ηι, γ.οιν[ονς\

1δ [ττροςϊ/έσ&αι εζε!]νονς. "Ορ/.ος σνμμ[αχί-\
[-?/?* (f ν?.άξω τά σν)·τε&ε]μένα Χαλ/.ι(δ)[εΰ-]
[-σι, υμ ι εάν τις ΐψ  ετε 'Λ μ \ύντα ν ................

Ζ. 11 Ende ΜΗΓ: erganzt von Sau ppe . — 13 Anfang ^EKA Swo
boda. [χωρίς] nnd μια[ς γνώμης, εάν ά]μφοτέροις erganzt von Sa c ppe . — 
14/15 κοιν[ώς σπεί^σασθαί προ; εκείνον; Sa u ppe , κοιν[ψ προ'οδέξαοΟαι έκεΐ-] 
νους Swoboda, κοιν[ψ | προςβεσϋαι εκε()νονς Bechtel, llin ter κοιν konnen 
hocbetens 4, am Anfange von Zeile 15 liocbstens 14 Bucbetaben gestanden 
baben. — 16/17 naeb Swoboda. Unter (y4/i]t>nrarn  bietet Arneth  ΧΑΛ, 
Swoboda v N.
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Amphipolis./
14. [10], Stein, gefunden in Amphipolis, jetzt im Μοναεΐον τής 

άρχαιολ. εταιρίας zu Athen. Boetkh CIG no. 2008 mit Add. Leake Tra
vels in Northern Greece III 186 ff., Tafel 26 no. 125. Le Bas Voy. arch. 
Inecr. II no. 1418. Kumancpes Φι/άοτωρ II (1862) 492 if. in Minuskeln, aber 
sebr zuverlassig. Hicks Manual no. 98. Cauer * no. 551.

Schrift: gewohnliches ionisches Alphabet. Unechtes ov durch 0  ge- 
geben, abgesehen von TOY in Z. 13. Die Bnchstaben eind στοιχηδόν ge- 
eetzt, 16 in jeder Zeile. — Zeit der Abfassung: das Jahr 357. Stratokles 
vereucbte im Jabre 358 ale Geeandter der Amphipolitaner die Stadt Athen 
zum Bundniese gegen Philipp zu bewegen (Demosth. Olynth. I 8) und 
wurde im nachsten Jalire, nachdem Amphipolis von Philipp eingenommen 
war, mit den anderen Hanptem der athenischen Partei verbannt (Boeckh 
nnd 8 αττ»ι*ε  Inscript. Madec. quattnor p. 20).

^'Εόοξεν τώι δήμιοι · Φ /- 
-lorva /ml Στρατο/Χε- 
-α ηεόγειν Ιάμγίπολί- 
-ν γ,αί τήγ γην την *Λμφ- 

5 -ιτνολιτεών αειφνγι- 
-ην υμ! αίτονς υμΙ τονς 
ζταϊδας, /.αί η μ τταν αλί - 
-σΥ,ωνται, πάσχει ν αυ- 
-τους ως πο)*εμίονς Υ.αι 

10 νηποινεί τεί)τάναι,
τα δε χρήματ αυτών d- 
-ημόσια είναι, τι d’ επ- 
-ιδε/.ατον ιρόν τον

14 -πόΊΧωνος Υ.αί τον Σερ- 
-νμ όνος, τοι ς δε προστ- 
-άεας αναγράψαι αιτ- 
-σνς εατήλην λι&ινψ" 
ψ  δε τις το ψήφισμα 
(ίναψψρίζει ή ν.αταδ- 

20 -έχηται τούτους τεχν- 
-ψ  ή μηχανήι ότεωιον- 
-r, τα χρήματ αντον δημ- 
-όσια έστω υμι αυτός 
φεογέτω *Λμφίπολι ν 

2ο άειφνγίην.

Apollonia am Bolbesee.
15. Aus Apollonia am Bolbesee, einer chalkidisehen Kolonie (vgl. 

Hegesandros bei Athenaeus YIII 334e). Brieflich mitgeteilb von Kinch .

*ΙΜ.η.ΝνΌ±Μι. Σιμών Φοξίω.

Chalkidische unbekannte Stadt.
16. [13]. Acht Bruchstiicke einer Lamina aus Bronze, in Olympia 

gefunden. Nach F urtwangeer’s Abschrift K irchhoff Arch. Zeit. XXXVII 
51 if., darnach bei R oehl IGA no. 374 und Addenda (Berichtigungen 
Pubgoed’s), Imagines 9 no. 15, R oberts Introduction no. 179. — Schrift: 
chalkidisches Alphabet, A B CD EB O lC k M /V ,  X » f , O P R ,  ? *  SV
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(D, ψ  =  χ, Β —  Λ, Ε =  ηη  ει , Ο =  ο und ω. Uneclites ον durch OV in 
Ζ. 6 und 10, deshalb auch ανηβος Z. 5 (nicbt άντιβσνς) und [λ]αβών Z. 12 
(n ich t βουν R oehl).

5

10 [

.....................-rcloig ? 0 ..........................

.................... )(xar ( v )a t ...........................

. . Ι4πόλλω\vl τώι Π υ Ο [ ίω ι ............ ]
. . . . K)N ν α ι άρξΕ τ[α ι]  /V l  
. I \j . . v α ντβ ο α  v . .  . γν ν α [ ιν -  . . . .]

. . Ol ν.ατά τον ιρενγο(ν)[το]ς α (λ )λ ^ (ν ) .  . .

. . διν.ασταί (Ϋ Ιστών εν(ν)εα · Ιιότι . . . .
Ιιε]Μσ&ων Ιιο ιρενγων tkjv μ ε ν ...................
. . -ν ε/τιδψιΟν * Ιιαιρεισίϊω δε π - .............
. . τ\ουδε δε διν.άσαι εν τζε.ντε μ[ψ*ϊν . .]
. . ΕΝ $  εχων όμνντω. Ιιότι ό* αν Ε”
. . \ΒΟΝ ε[πι ro]r βωμόν τ  Φπόβ^λωνος ..]  
. . . .  r](o)7fc ά]ντιδίροις ν.ατά τ ο

14 n r*.V.. ΕI/VA
Ζ. 6 ΑχΡΕ, 7 E>V/ ΕΑ — 10 [δπ\ον δε δ ίί Roehl, μ[ηοίν] Kabsten.

2. Eretria mit Oropos und Styra.

Eretria.
17. [14]. Basis aus Marmorquadern, urspriinglicb einen grossen 

Stier aus Bronze tragend, in Olympia gefunden. F rankel Arcbaeol. Zeit. 
XXXIV 226 ff., no. 31. R oehl IGA no. 373. Loewy IGBildh. no. 26. 
Ca u e r8 no. 552. — Zeit der Abfassung: nacb F rankel aus dem Anfange 
dee V. Jahrb.; nach Kirchhoff Alphabet 4 117 junger ale die Bleiplattchen 
von Styra, weil bereits das vierstrichige Sigma gescbrieben wird. Die 
Beweiskraft des letzteren Argumentes wird von Bechtel ausfubrlicb 
bestritten.

ΦΙΛΕί ΙΟίΕΡΟΙΕ Φιλήσιοι; licoiu.
ΕΡΕΤΡΙΕίΤΟΙΔΙ  ’Ερέτριας τώι J l .

Das Kunetwerk wird von Pausanias V 27, 9 erwahnt: Βοών δε των 
χαλκών 6 μεν Κορκνραίων, 6 δε ανάϋημα Έρετριεων, τέχνη δε Έρετριέως 
εστι ΦιληοΙον.

18. [15]. Marmorstele, bei Eretria gefunden. E ustratideb Άρχαιολ. 
Έφημ. 1872, p. 381 no. 417 Taf. 54. Bechtel no. 15 rait Tafel I. Ca u e r 8
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no. 558. — Schrift: στοιχηδόν, in jeder Zeile 20 Buchstaben; gewohnliches 
ionisches Alphabet mit den alteren Formen unechtes «  as El, un- 
echtes 01/ in Z. 7 =  0 ,  sonst stets OY. — Zeit der Abfassung: zwischen 
410 nnd 890 (v. W ilamowitz Hermes XXI 99).

............................................ lA£l

. · ♦ · » · « · · · . ♦ . .  (̂ X̂ ai TOV

...........................την συμμαχι
κήν ‘/.ατά τ]ά σννγραφα, εΐ δε 

5 [ιιή, τάς\ νυν άρχάς, όττόραι α- 
Vq'Aovqiv εν ε/.ατέρει τεϊ 
[τζ)ύ)χι. 'Εϊτανανεονσϋαι δε τ- 
•ον ορν.ον κατά την 'Ολνμμττ- 
-ιάδα ιν.άστην τάς άρχάς ο- 

10 ·μ ντούρας. Ό/τότεροι r)’ αμ 7ί- 
-αραβαίνωριν τάς σννΟήν.- 
-ας, ιατοτίνειν τά δέν.α τάλ- 
-αντα, των δε δέν.α ταλάντω- 
-ν τό ετιιδέ/.ατον ιερόν ει- 

15 -ναι τον 'Απόλλωνος. *Λναγρ- 
-αψαι δε τάς συνΟήχας εν σ- 
-τή)χι Ερέτριας μεν *Λμαρ- 
-νν(&)οϊ, *Ισστιαιάς δε im  Κ- 
-ηνα/ωι εν τοϊ ιεροί.

Ζ. 18 ΥΝΟΟΙ: der Punkt dureh ein Versehen des Steinmetzen aus- 
gelassen.

19. Zwei Dekrete aus verechiedener Zeit auf derselben Marmorstele 
unmittelbar unter einander. AW ilhelm  *Εφημ. Άρχ. 1890 p. 195 if.

Das altere (Z. 1—10) ist kurz nach dem Jahre 411 abgefasst, in 
welchem sich Eretria von Athen losriss (vgl. Zeile 8/9). Schrift: στοιχη
δόν , in jeder Zeile 23 Buchstaben; ionisches Alphabet mit den alteren 
Formen &, Θ =  # und o (ov), P; unechtes ov in Z. 2 =* Θ Y, in Z. 8 =  Θ ; 
unechtes a ®  El,

Das jungere (Z. 11—18) stammt nach der Ansicht des Herausgebers 
aus der Mitte des IY. Jahrli. Gew5hnliches ionisches Alphabet (ov =  OY).

Θεοί.
”Εδοξεν τέί βουλή i *ΙΙγέλοχον 
τον Ταραντίνον πρόξενον ει- 
-vca χαΐ ευεργέτην χαι αυτόν 

5 κ[α]ί /ταίδας χαι σίτηριν έινα- 
-ι καί αυτώι χαι παιριν, όταν ε- 
‘[π]ιδημεώριν, καί άτελέην καί

tj: -iiawcrr ϊ·
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τιροεδρίην kg τους αγώνας ώς σ- 
. -t'wAer&ερώραντι τψ ι πόλιν 

10 cc7c Ι^Ο'ψ'άων.
”Εδοξεν τεϊ (ίον?^εϊ υμϊ τόΐ δήμοι 
'Ηρό/,λειτον τον Ταραντίνον 
πρόξενον είναι 3Ερετριών αί- 
-τον υμΙ εν/γόνονς, είναι δε αυτοϊ 

15 προεδρίαν υμΙ σίτηριν ν.αϊ αί- 
-τοϊ /μ ι  παιρίν, οσον αν χρόνον 
ε/αδημεώριν, υμ 'ι τα αλλα, υμ&- 

18 -άπερ τοϊς ixlloig πρόξενοι g.

20. Marmor. T souxtas Έφημ. Αρχ. 1887, ρ. 77 ff. P apabasileios 
Αύηνα I (1889) ρ. 621 f7. Ionisclies Alphabet; aus dem Anfange der ma- 
cedonischen Zeit. Dialekt: κοινή mit dem Ionismus:

Z. 10 EIN =  elv.
Zwischen den Vordersclienkeln des N ein Querstrich (Papabas.). In 

Z. 19 und 24 είναι.

21. Stein, auf alien vier Seiten mit Namen beschrieben, auf der 
breiten Yorder- und Ruckseite (A und B) in drei Columnen, auf den bei- 
den Schmaleeiten (C und D) mit je  einer Columne, in einem Garten in 
Eretria gefunden. T.souxtas Έφημ. *Αρχ. 1887 ρ. 82 ff., no. 3. Schrift: 
ΑΟΞοΠΣ. Die ursprungliche Absicbt, zwischen Namen und Vaternamen 
die Interpunktion : zu setzen, ist nur auf Seite A in Col. I bis Z. 32, in 
Col. II bis Z. 12, in Col. Ill von Z. 72 —81 durchgefuhrt. — Each Tsountas 
alter als 200 v. Chr.: unechtes ov ist auf der Schmalseite D , um Raum 
zu eparen, oft durch o gegeben.

Die lange Liete enthalt, wie Tsountas mit Recht vermutet, die Namen 
und Vaternamen von neu aufgenommenen Burgern Eretrias. Dieselben 
waren aus zwolf, offcnbar in der Umgebung von Eretria gelegenen πόλεις 
oder κώμαι geburtig, von denen une bereits vier inschriftlich bekannt 
eind (Αρχ. Έφημ. 1869, οελ. 328 ff.). Ich nenne sie in der Form, wie sic 
in uneerer Inechrift erscheinen: Α Ι γλ [ ε φ ε ι ρ ε ΐ ς ]Μ oder ΑΙγ^φείρης.ίΛ.934 

Β ο ν δ ι ο ϋ ε ν  ι·ιοο·ΐ4ο*·28Τ2βι·.ιοο·ΜΤ7 Γ ρ ν γ χ ε ΐ ς  100-i4i oder Γρνγχήϋεν 
u t - w w  — ‘Ι στ ια ι ε ι ς  4x. t00  oder Ίοτιαή&εν 202. 109.317, *Ιστιήΰενί6Χ — [ATo- 
τ ν ] λ α ι ε ι ς ΧΙΛ oder εκ Κοτνλαίον ±-3 — Κ ω μ α ι ε ΐ ς Χι oder ex Κωμαίων *,e.
3*0   ^  1β4·ί*1·*3ί»*β3·ί97·328   A/l V ϋ Ο V VT Ο {λεν 95. 1β*· 270*310
(Μινοΰοντόϋέν 2Λ8) — Παρϋενι[ε ΐ ς]  102 — Πέρα  ε ις  128 oder Περαό&εν 3β0 
— Τ α μ ν ν α ι ε ΐ ς ^  oder Ταμννη#ενΜ. η θ·ιβι·ιβι·<Λδ·*6*·3ο.νswats — Ώ ρώ -  
τ ι ι ο ι oder Ωρωπο&εν 93. Χ39. 9οβ·280*295**99*313*

Die Form der Namen und die Endung dee Genetivee ist gewohnlich 
die attieche (vgl. die Genetive auf -ov =  -«*>), seiten die dorische (z. B.
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Άϋ αν ίωνΛασ&ένον  J39). Ihre3 ionischen Geprages und ihrer Bildung 
wegen sind folgende Namen beroerkenswert (aus praktischen Grdnden 
behalte ich die von Tsousttas berruhrende durchgebende Zahlung der 
Zeilen bei und fuge den Heimatsort abgekurzt hinzu):

I o n i s c h e s  jj ( =  u rg r ie c h . ci) in :  Αίγί&ρει'ρης, *Ιστιαη&εν, 
7 σειηϋεν (die B e le g e  s. o b e n ), 'Ισειηειυρ T a m . 194 (n eb en  *Ιστιά- 
ιωρ T a m . 327). u n d  s te ts  in  d e n  N a m e n  m it Πρήζε-: Πρηζάγγελος 
B u  .3 1 , ΙΙρηϊ,ιδαμυς T a n i . i 4 i . i 4 6 ,  Πρέσας iso T a m . 1 9 3 ,  Πρηξιά- 
δον O r. 39. Πρηξιδ^μος O r. 33. sic  K o m .82, Πρηξίνι/.ος B u . *0. 21 
O r . 36.166· 210. Ιίρηϊϊνο^ 180.183 O r. 35.36.172.178 L a k . 107 T a m . 193, 
ΙΙρηξίοδος H i.5 4 , ΙΤρ^ξι/ε/εος i 8s B u.21  O r. 163.166.i7*.i78, Πρηξι- 
rihr^g O r. ic3, Πρε/ξ- O r .316-

R h o t a c i s m u s :  1) v o r a in  Ανρανίας B u .s  O r .3 4 .i6 i ,  Avo- 
σνδρος Ανρανεον B u . 151. — 2) v o r t in :  Κηφισό(δο)τος Κηφι- 
ρίον H i. 64, Κιτριάς  K o m .7 3  L a k . 224. Κεηρίας Κτήσωνος m ,  
Κεηρι^ιάδ^ς Κηνι/,λείδοι: P e r .  132, Κεηρι\ΐιος L a k . jgs O r . 31, 
Κεηρίων T a m .jd{i, A  νρ! δήμος O r. i77 ,  Μνηρίμάγος K o t.i4 o  H i . 69 
O r. i64.i6:>, Όνήριμος T a m . 151 B u . 1.57 A ig.319, Όνηριμον T a m . 153 
B u . 149, Ιε?*εριας L a k . n o .  120, Ιε?*εριον L a k . 109.119. n e .

Ob Αιοιχίδης Or. ;J8 ale Α1σ·ιπίδης oder mit F ick Griech. Personn.449 
ale Αίρ-ιχίδης (a ior ja t -αιοος : αίρέο>) zu deuten ist, lasse ich onentschieden. 
Die Erganzung [Μνή]ρανδρος Kom.-a ist unrichtig (vgl. den folgenden 
Absatz): man lese [Αγό]ρανδρος oder [77ύρ]ρανίρο£.

Abgesehen von dem oben angefuhrten Λνρανίας ist der Rhotacismus 
n i c h t  eingetreten: 1) vor a (23 Falle, darunter Αυσα-^.,^, Λνσανίας — 
2) vor ε (2 Falle), — 3) vor o (13 Falle), — 4) vora> (9 Falle). — Vor Iota 
fehlt er in Ααμασίας Διονύσιος Διονυσίου 85. M, Έράσι- IJ9. 1β8, Έρασι-
H8*i74 2i5t Ήγησι- 51, Ίϋακήσιος 4 V M, Κηφίσιος 48, Κτησιφών Αυσί- 61.
103.1751 Avot· a , jiivjjoi-30. Πανσιας Σωσι- j W , Σθ)σι- 8 . Σο>σι-
1331 4i. i4,v ,5j t Τε?^σι- ΐ2ΐ· ice* ιββ* 295i Τελεσι- *09, Τε)^σινος 119·

G e n e t i v e  a u f  -εο ς: 'Ασφόλεος G iy . i i e ,  JiovtJjEog G iy .ie o ·
Sonst bilden die εσ-Stamme den Genetiv auf ~ov, selten -a>.
G e n e t i v  a u f  -εω: Ζ[εν]ξεω M in .i7 s .
G e n e t i v e  a u f  - w  (v o n  S ta m m e n  a u f  -η u n d  -εσ ): ΑιαχΙνω 

B u . i46, Αημογάρο) H i . i c s ,  EuOvroj T a m . 153, Ενκράεω L a k . 170.171, 
Μενοίνόω B u .i3 5 .i5 6 , Πρεσών εω B u . 153, —cJrw  B u .1 4 , Φιλιοεάόω 
O r. 162, Φανάδω B u . 145, Χαιρίω L a k . 122.123, Χαρονείδω ns· 179. 
H ie rh in  g e h o re n  a u c li d ie  G e n e tiv e  a u f  - yJ J oj (z u  N o m in a tiv e n  
a u f  -ν.).ίης): ΆρισνοΥ.λεω T a m . i 83, Θεο/Moj L a k . 176, Μεγακλέω 
T a m . ΐ δ ΐ ,  Τιμο/Χεω H i .  63.64, Φανο/.λέίο H i . 65.66.

Gewohnlich endigt der Genetiv der >7- und «α-Stamme auf -ov. Die 
Form -xteov ist 18mal belegt.
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N a m e n  au f  -ν.λέης: Βονληγ,λεης Ηι.ιυ Tam.107, Θεμισεο- 
γ,λέης Hi. 4a, Θεον.λέης Lak.no, ΚαλλινΧέης Tam. igi, Μεγαχλέης 
Tam. U3 , Παν/ΐέης Kom.34, Προ/Χέης Lak. ιΰ5 , Σεραεον.λέης 
Lak. iu .a38, Φανο/Χέης Kot.iaG Tam. 2υδ, ΦιλονΜης H i.is.

Die Form -κλής 1st 12mal belegt.
Aus verschiedenen Griinden sind hervorzuheben die N a men: 

Λισχρvfiivjv Or. 27. 3 1 , 'Λιεολάξις Or. 32.33 Par. 109, ΒαλλινΧέου 
Lak. i i7, Βαχχίον H i.67, Βίοεεος Bu. 2.24 Or. 95 Hi. 101 T am .m . 
201, Λιαιεοδημος Or. si Hi. 207, J i αιτόμαχος Or. ιβδ, Λιαίτων 
Or. 39 Lak. us, 'ΕνανειόνίΛος Bu.154, 'Ενανειόφημος Bu. 9. 153, Ev- 
δημιτειεος Ευδήμον Bu.g, Έχφαν ειδής Bu.η, Θαρρυϋιιίδον Bu.6, 
<Υγιαίνων Kom.sa, Φευγδλιμος Kom.77.

22. Stele aus weissem Marmor, im Demarcheion. AW ilhelm  Έψημ . 
’Λρχ. 1892, p. 136 ff., no. 7. Ioniscliee Alphabet: θ ΜΟΠ^ λ . Aue dem 
zweiten Viertel des III. Jahrh. (naeli W ilhelm).

Θ 0)[ο /.]
[Έ]πί της Μο[ψίδ]εω y.ai Πυθογ(έ)[νεος] 
Μθλεμα[ρχίης] οΐδε έφηβοι άνεγ[ράφησαν]

Aus den Zeilen 4—34, welche die Namen mit den Patronymieis und 
Demoticis (Ανσ[τιος], Λάκ[εΰεν], 'Ισζι[αιενς] u. 8. w.) enthalten, hebe ich 
hervor:

7 Κλείτων *Εχφά[νεου], 23 Φιλίσν.ος Καλλιν.ραείδε[ώ\,
11 Πρηξιτειεος, 24 Όνήριμος,
16 Ναύτης Κλεο[γένεος\, 29 Βίόντας,
19 Κλεισθένης Κλεοσιρ[ά]τον, 30 Κλεύ/,ριεος Πολνζρ[ίτ]αυ,
20 ‘Πγήριιε/νος ιΗγηριν[ίτ.]ου, 31 Όνήσανδρυς . . . . [έ]χ Φ η...,
21 Μοιρέαέρανος Σν.ύθειο, 34 . . .  άγος Θρασωνίδε(ω).

23. Marmoretele, im Hauee des Job. Turkolampros. AW ilhelm  
Εψημ. Άρχ. 1892, p. 145, no. 22. Gute Schrift.

Τιμηρίη.

24. Grabinechriften. R ichardson American Journal of archaeology 
VII (1691) 246 ff. no. 2 6 7 9 20. Gewohnlicbes Alphabet.

a. Κλεαγύρη Αε7εεΙν\ο)ν. b. Κλεοφοίνιξ.
C. ΚεήρύΧα Jεργvλίδou. d. *0νησιά, e. Ζωβίη.
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Oropos.

2δ. [18]. Bruckstuek einer Stele aus weissem Marraor. Leonardos 
Έφημ. Άοχ. 1885, S. 93 ff. v. W ilamowitz Hermes XXI 91 ff. — Schrift: 
die Buchstaben στοιχηδόν gesetzt, 35 in jeder Zeile. Bisweilen, namentlich 
zwiechen den einzelnen Abschnitten sind Stellen leer geblieben. — Ioni- 
sches Alphabet. Unecbtes συ ist noch durch 0  wiedergegeben in τον 
Z. 12, έκαστον Z. 6 und 33/34, ήονς Z. 45/46, τονς Z. 33 und 44, βσνλητat 
Z. 31, βονλομένοι Z. 43, έντον&α Z. 17: sonst stets dnrch OY. Der Spi- 
ritus asper wird nicht bezeichnet: nur in Η£ΠΕ Z. 46 dient H zum Ans· 
drucke fur he-, wie auf den Kykladen.

Zeit der Abfassung: 411—402 oder 388—377 (v. W ilamowitz).

Θεοί.
Τον ιερέα rov \ 4μφιαράον φοιτάν εις το ίερο- 
-ν, έ πει δ rev χειμών παρέλθει, μέχρι άρότου ώρ- 
-ης, μη πλέον διαλεί 7τοντα η τρεϊς ημέρας, καί 

5  μένει ν έν γοϊ ιεροί μη ελαττον η δέκα ημέρα- 
-ς τον μηνδς έκαστου : Καί έπαναγκάζειν τον ν- 
-εωκόρον ιον τε Ιερόν έ/τιμελεϊσθαι κατά το- 
-ν νόμον ν.αί των σ([Γ/.νε(ο)μένων εις το ιερόν.
*Λν ()έ τις αδικεί έν ιοί )εροϊ η ξένος η δημοτ- 

10 -ης, ζημιοντιο ο ιερείς μέχρι πέντε δραχμεών 
κυρίως ν.αί ενέχυρα λαμβανέτω τον έζημιιομ- 
-ένον αν δ* εκτίνει το άργνριον, παρεόντος του 
'ιερέος έμβαλέτω εις τον θησαυρόν : δικάζει- 
-ν δέ τον ιερέα, αν τις Ιδ/ει άδικηθεϊ η των ξέ- 

15 -νων η των δημοτεών έν τοϊ ιεροί, μέχρι τριών 
δραχμεών, τά δέ μέζονα, ήχοι έκαστοις αι δίκ- 
-αι εν τοϊς νόμοις εΐρηται, έντον&α γινέσθων. 
Προςκαλεϊσθαι δέ καί αυθημερόν περί των έ- 
-ν τοι ιεροί αδικιών αν δέ 6 αντί δικός μη σννχ- 

20 -ωρεϊ, εις την νοτερήν η δίκη τελεί σθω : 3Επαρ
σην δέ δίδουν τόμ μέλλοντα θεραπενεσθαι ν- 
-πό τον θεόν μη ελαττον έννεοβολον δοκίμου άργ- 
-νρίον καί εμβάλλειν εις τον θησαυρόν πάρε-
-οιτος τον νεοτκόρον....................................................

2 5 .........................Κατενχεσθαι δέ τών ιερών καί επ-
-ί τον βωμόν επιτιθεϊν, όταν 7ναρεϊ, τον ιερέα, 
όταν δέ μη παρέϊ, τον θνοντα, και τεϊ θνσ/ει ά- 
-ντόν εαυτοί κατενχεσθαι έκαστον, τών δέ δη- 
-μορίων τον ιερέα. Τών δέ θνομένων εν τοϊ ιε-
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30 -ροϊ πάντων το δ έρ μ α ...........................Θύειν δέ εξ-
-εϊν σπαν, ότι αν βονληται έκαστος, των δέ κρειΖ- 
-ν μ ή είναι εκφορήν εξω τον τεμένεος. Τοϊ δέ 
ιερεϊ δίδουν τους ΰτοντας άπο τον ιερήον εκ- 
-άστον τον ώμον, πλήν όταν ή εορτή εί, τότε δέ αττ- 

35 -ο των δημορίων Ιχιμβανέτω ώμον ά(β έκαστον 
τον ιερήον. ζΕγκαβενδειν δέ τον δειόμενο-
-■ν ......................................................................................... ..
................................................................... πει&όμ-
-ενον τοϊς νόμοις. Το όνομα τον έγκαθ-ενδον-

40 ·τος, όταν εμβάλλει το άργύριον, γράφεσ&αι τ - 
ον νεωκόρον καί αυτου και της πόλεος καί εκ- 

-τιθεΐν έν τ  οι ιεροί γράφοντα εν πετενροι σ- 
-κοπειν (τ)οϊ βσυλομένοι* εν δέ τοϊ κοιμητήριο- 
-ι κα&ενδειν χωρίς μέν τους ανδρας, χωρίς . . .

45 δέ τάς γυναίκας* τούς μέν ανδρας έν τοϊ προ η- 
-ονς τον βωμόν, τάς δέ γνναικας εν τοϊ προ ίιεσπέ- 
(-ρης)..........................................\κοιμητ]ήριον τους εν
....................................................................................ΤΛ|Μ

Ζ. 8 ΙΚΝΕ ΜΕΝΩΝ der Stein. — 13 ίμβαλ(λ)έτω ν. W idamowitz. — 
16 ήχοι =  οπού, vgl. homer, ήχι und πανταχοΐ, άΜαχον u. s. w. — 17 ει- 
ρηται aus ειρέαται. — 22 έννεοβόλου δοκι- fiillen einen Raum, der nur fur 
11 Buchetaben bestimmt war: also ist εννεοβόλου, wie v. W ilamowitz erkannt 
hat, nachtraglich fur ein W ort von 7 Buchetaben, also fiir δραχμής ein- 
geeetzt. — 24/25 Rasur. — 30 Hinter δέρμα sind 10 Buchetaben getilgt. 
— 37/38 Rasur. — 43 101 der Stein. — 46 In den funf ereten Worten 
sind die Buchstaben halb weggebrochen. — 47 Von PHS nur schwache 
Spuren. * 3

26 und 27. Zwei Stelen aus weissem Marmor. L eonardos Έφημ . 
Άρχ. 1891, S. 107 und 108, no. 50 und 51. Gewohnliches Alphabet: 
AOEOPSa .

26.
Θεός.
J ρίμιον ελεξε * εδοξε
τεϊ έκκ'λησίει άγαΟεϊ τύχει·
3.Αμύνταν ΐΛντιόχου Μακε- 
-δόνα ττρόξενον είν Ώρωπί- 
-ων καί ευεργέτην, ατέλειαν 
δέ είν καί ασυλίαν καί πολέμο(ν)
(κ)αι ειρήνης καί γης καί οϊκίης 
Ιικτησιν αυτώι καί ίκγόνοις,

Hoffmann,  dio griechieclion Dialekte. III. 2
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27.
[©£<>](£).
[jQi]uofr ε~/<εξε * έ'όοξε 
[r]ei ίν/Α/.ησίει άγαΟεΙ τνχει *
^v4)(u)vrcav ΠερόΙν,/Μ JIcrA€dov(cc)
\πρ\όξενον είν  'Ωρω/τΙιυν 
[κ](α)ί ε ίερ γέτη ν , α τέλε ια ν  όέ 
(ε)1ν κα ί ασν?.ιαν καί rro /Juov  
καί ειρήνης υμΙ γη ς  καί οιναης 
εΐΎ.τηαιν α ντώ ι ν.αι έν.γόνοις.

Ζ. 2. Die Bacbstaben sdo*·* sind in beiden Dekreten nach
treglich an die Stelle andercr ansradierter Bnchstaben eingesetzt.

Styra.
28. „Cippe quadrangulaire. Kouvellais. pres de Stoura". L egrand- 

Doublet BCH XV (1891) 409 no. 13.

PVS! K Λ να ΐΜ ο ττεο ς .
KAT£o $

II. D ie K ykladen.

1. Naxos.
29. Fragment einer Saule, in der Kapelle Haghio Psyma im Sfid- 

weaten der Insel gefunden. Nacb einem Abklatscbe Martha BCH IX 
(1885) 493 no. 1. Die 17 Zeilen der Inschrift (linkslanfig nnd βουστροφη
δόν) lanfen kannelurenartig in eenkrechter Ricbtnng rings nm den Schaft 
der Saule, so dass der Anfang der Inscbrift ausserlich niclit zn erkennen 
ist. Martha halt die nnten abgebildete Zeile 17 fur die Schlusszeile, 
weil binter Ά&ήνηι der Baum frei bleibt. Alle Zeilen sind nicbt nor 
rechts unvollstandig, eondern ancli bis auf geringe Beste nnleserlich. 
Aosser »  -τιεης in Z. 10 verdienen des Dialektes wegen Herror-
bebung die Zeilen 15—17:

WISH W V *IA >lO*tA+* -σόνησιν
IA>UOS +  **l ΑΔΟΙ (^od3 Λίσσχρος v.ai
νθΗΝΛΗΙ ’Α&ηνη ι.
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30. [23]. Auf dem Schenkel einer in Delos gefundenen steinernen 
Frauenstatue. Homolle BCH III 3 if. mit Tafel I. F raenkel Archaeol. 
Zeit. XXXVII 85 ff. R oeiil IGA no. 407. R oberts Introduction no. 25. 
Ca u e r2 no. 516. EH offmann Epigrammata no. 299. — Schrift: βου
στροφηδόν. Yon Buchstabenformen sind ausser ^ΒΘΚ/^Α'ΡΘΧ zu nennen 
C ale β, Λ als γ, Γ als Y als Koppa, $ und t  als o ; fur alle drei o-Laute 
(ο ω und uneclites ov) wird 0  verwendet; echtes langes e ist durch 
unechtes durcli 0  wiedergegeben; das Zeichen B dient zugleich zum Aus- 
drucke des Hauchlautes h und der anlautenden Gruppe he, ferner er- 
scheint es in dera Doppelkonsonanten £ =  B t  und der anlautenden Gruppe 
<ρρ =  0  B P. Doppeltes λλ in ά).(λ)ηών ist einfacb geschrieben.

ΝΐΥΜνόρη μ' ανεΐίψ^ν Ιιεζ.ηβόλωι Ιογεαίρψ, 
ρουρη Λεινυ[όι'γ.ψ) εον ΝαΙισΙου, εΙισοχος άλ{λ)ηών, 
Λεινομενεος <)έ Υ.ασίγΐ’Ίΐτη, | ΦΙιράΙισον δ* άλογος μ^.

Ve. 3 μ[ήν] H omolle, μ[ε] Gomperz: Reste irgend eines Buchstabens 
eind hinler Is* nicht zu erkennen.

31. Basis ans Marmor, im Temenos des Apollo auf Delos. Homolle 
Archives des missions scientifiques eerie III, tome XIII (1887) p. 408 und 
genauer BCH XII (1688) 463 ff. mit Tafel. — Schrift: βουστροφηδόν, die 
erste Zeile linkslaufig; Α Δ £ ΒΘ/^ΑΌΡ B =  A und η, QS =  ho
— £, £ =  echtes η.

E(vO) ir/Μρτίόης : 
μ άίνεΟηζ.ε : ho 
ΝάΙισιος : zco- 
-ιηοας.

In dem Jahrbuche des deutsch. arch. Inst. 1887, S. 143, Anm. 23 hat 
Studniczka den Kamen Εδ&υκαρτίδης ricbtig gelesen, ohne sich weiter 
uber die Deutlichkeit der vier ersten Buclistaben zu aussern (vgl. auch 
F r. W inter Mitthcil. XIII 1888, p. 129). Homolle gibt dieselben in den 
Archives durch 101^, im Bulletin vorsichtiger und genauer durch M 013 
wieder und umsclireibt sie mit Ειφι-. Da nach allem, was wir wissen, 
das urgriechieche F  bei den lonicrn schon in vorhistorischer Zeit vollig 
gescbwunden ist, so muss die Lesung Γιφι an sich die schwersten Be- 
denkcn erregen und diese mehren sich nocli, wenn wir aus IIomolle’s 
eigenen Wortenselien, auf wie sehwaclien Fussen das F stelit: , ,V  i n i t i a l e  
semble en effet porter a sa partie inferieurc un troisieme trait, qui en ferait 
un E“ . Dieeen dritten Strich fasst Homolle freilich als ,,un simple acci
dent de la pierre; car la ligne na  ni la mGme longueur ni la tndrne direction 
que les deux traits superieurs; clle n' a pas non plus la mtime nettete". Aber 
zahlreiche Beispiele lehren ja , dass gerade der drittc unterete Strich dee 
vorioniseben £  in den altesten Inschriften mit Vorliebe weder dieselbe Lange 
noch dieselbeRichtung zoigt, wie die beiden oberen. — Cber den z w e i t  en

2*
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Buchstaben bemerkt Homolle nicbts. — „La t r o i s i e m e  lettre peut etre 
un Θ ou un Φ, car les contours et le centre de la lettre sont en partie 
rongis.“ — „En tcie du signe s u i t  ant ,  que nous aeons traduit par un 
iota, apparait sur la pierre une ligne transcersale oblique: mats c* est encore 
un fa u x  trait, non settlement parce qu' il manque de nettete, mats parce 
qu1 il ciendrait butter beaucoup trop haut sur la haste verticale.u Auf die 
nettete der Scbrift ein Urteil zn basieren ist bedenklich; and wie boch 
der Qaerstrich des Y =  v angesetzt werden konnte, lasst sich z. B. aus 
den von R oehl Imagines p. 9 no. 16, p. 13 no. 57, p. 60 no. 10, p. 62 
no. 134 abgebildeten Fallen erkennen.

Der erste Buchstabe erscheint anf dem Steine als 3 , der vierte 
als N , der dritte kann 0  sein: das genugt, am die Lesung Ev&v- gegen 
das dialektwidrige Fitpt- zn sichern. Ob an zweiter Stelle wirklich I anf 
dem Steine stebt (d. h. ob der Steinmetze die Qnerhasta vergessen hat 
wie in □ Z. 4) oder ob Studniczka rich tiger v *= Ί gelesen hat, wird 
eine nochmalige Priifung des Denkmales ergeben mussen.

32. [24]. Basis einer Bronzestatue des Apollo, gefnnden anf Naxos, 
jetzt im Berliner Museum. F raenkel Arch. Zeit. XXXVII (1879) p. 84 ff. 
Roehl IGA no. 408. Ca u e r 4 no. 517. Kirchhoff Alphabet4 85. Ro
berts Introduction no. 26a. E H offmann Epigrammata no. 300. — Aus 
dem VI. Jahrh.

££ l / vAAORH*MAA'£e$Ke /v' S K H C O A O . A P O / ^ ' ' M / v^KAi  

Λ εινα γό ρη c μ  α νέ3 ψ .εν  b . η βάλω/ Ιά π ό λλω νι. (_/ε)κα(τ)[^.]

33. [25]. Die auf Delos gefundene Marmorbasis derjenigen Apollo- 
statue, welcbe von den Naxiern dem delischen Apollo geweibt war nnd 
dnrch einen vom Sturme umgewebten bronzenen Palmbaum, das Weih- 
gesebenk des Nikias, getroffen und omgesturzt wurde (Plutarch Nikias 3). 
Tournefort’s nnd Stuart’s Abscbriften bei R ose IGV 49 if., tab. V, fig. 1 
und 3. IjE Bas Voy. arch. Inscr. pi. VI 13. Homolle BCH ΙΠ  (1879) 2ff. 
Nach P urgold’s Abschrift und einem Abklatsche bei R oehl IGA no. 409. 
Vgl. ferner Ca u e r 4 no. 518, Kirchhoff Alphabet4 86, R oberts Intro
duction no. 27, E H offmann Epigrammata no. 406.

. ) Α^ΠΓΟΙΊΘΟ£/" ΙΑΚΔΝΑ*ΚΑΙΤΟ*Φ£ΓΑ*  

ctFvrov ?J 3 ον είμί ανδριας y,cd (r)o ocpihag*

[t]o? clFvxov as τον αυτόν Bentley . Gegen die von Berok vor- 
geechlagene Lesung und Erganzung (θ)α/ντον  =  θαυμαστόν sprechen 
zwingende Grunde. EH offmann verteidigt Bentley’s Ansicht, dase die 
Worte einen jambischen Trimeter bilden, gegen K irchhoff, indem er aFv- 
als Monophthong fasst und mit dem vorhergehenden τον dnrch Synizese 
verbindet. Die Form ά/ντός hat je tzt ihre Seitenstucke in den attischen 
Worten άΕντάρ (als - M oder gemessen) in einem Distichon des VI. 
Jahrh.: CIA IV no. 477P p. 188 ff., und ναΕυ[ηηγός] CIA IV no. 373434 p. 198.



21

34. [26]. Grabstele aus Marmor mit Relief, ira bootischen Orcho- 
menos gefunden, jetzt in Athen. Conze-Michaelis Ann. dell’ inst. 1861 
p. 81 if., taf. E 3. Koerte Mittbeil. I ll 315. Nach Abschrift und Ab- 
klatscb Lolling’s und dem Berliner Gypsabgusse Roehl IGA no. 410. 
Nacb Kek u le’s Abkiatsehe L oewy IGBildh. no. 7. Vgl. Ca u e r 2 no. 519, 
R oberts Introduction no. 28, EH offmann Epigrammata no. 400. — Schrift: 
rechtelaufig, ΑΔ, E =  ε, H =  h und η , Γ =  λ , K P RS, 0  =  o und a>, 
XS = χσ =s ξ. Hexameter, aus dem Ende des VI. oder dem Anfange des 
V. Jabrh.

*Λ?>χσηνωρ {ε)ιν{ο)ίψεν ho Νάχσιος * αΏΙ εςίδεο[βε].

35. [27], Kleine Stele, gefunden bei einer Kapelle der Hagbia 
Sopbia nabe dem Wege von Naxia nacb Phaneromeni. Martha BCH 
IX 500. — ΕΜΝΥΩ.

Ννμψε\ών Μν\χιεών.

2. Keos.
36. [40]. Marmorbasis, vermauert in einer zerstorten Kirche zu 

Tzia. Halbherr Mus. ital. di anticb. class. I 200 no. 10. Vgl. R oberts 
Introduction no. 31 a.

Ml Ko/VKo V/VI Ko$A/VHOH$A/Y

Μίγ,ων Κοννιτ,ος άνέΰεσαν.
Hinter dem zweiten K eteht nach H albherr ein o oder P: die Ab- 

bildung spricbt eher fur o. Den von Bechtel verworfenen Namen Κού· 
νικος deute ich als Κοννό-νικος und bringe sein erstes Element mit att. 
κοννεω, κονέω (Ilesycb) =  *κον/’έω und den Koecnamen Κόνων, Κόννος, 
Κοϋνος CIG no 2078 „ u. a. m. in Verbindung. — Bechtel’s Lesung κ(Ε)ϋ- 
ρικος =  καί Εϋνικος vertragt sicli nicbt mit der IJberlieferung.

37. [41]. Stein, jetzt vermauert „nel cortile della easa del sig. Gre
gorio Stephanos in Julisu. Nacb einer von Ross angefertigten Abschrift 
K irchhoff Monatsber. d. Akad. d. Wissenscb. Berlin 1868 S. 1 ff. Ge- 
nauer nacb zwei Abklatschen und einer Abschrift H albiierk’s lierausgeg. 
von Comparetti Mus. ital. di anticb. class. I 221 ff. Vgl. R oberts Intro
duction no. 32, EH offmann Epigrammata no. 321.

/VAlfcS +  PV S A I A I A ^ O S O C N M ............
*Η/ν*ΙΦΛΊΟ*ΑΛΚΙΔΑΜΑ*

ΤΗΞΗ ΡΟΛ ..  . MAAOTAOVAA

[EIkov ς χρνσοαγίδ(ε)ος οβρψ[ο/νάτρης]
[Τψδ* ανέβηκε χρυ]αψ 2ίψνιος 'Λίκιδάμας.
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Ζ. 1 erganzt von K irchhoff. — 2 Die von mil· erganzte, in den 
Weihepigrammen stets wiederkebrendc Formel τήνδ* άνέϋηκε setzt vorans, 
dass die erste Silbe dee Adjektivs χρνσέος, wie an zahlreichen Stellen des 
Pindar (GHermaxx dial. Find. Opusc. I 252), der Tragiker (Elmsley Me
dea 618) nnd Epigramrnatiker (Jacobs Antho). Gr. Ill 107) kurz gemessen 
war. In K irchhoff’s [άνϋετο την χρν]σήν ist nicht nur das Medium, son- 
dern auch der Artikel statt des Demonstrative ungewohnlicb.

38. [45]. Stein, jetzt im Nationalmuseum zu Athen. Koehler 
Mittheil. I 147. R oehl IGA no. 396. Ca u e r 2 no. 531. Roberts Intro
duction no. 33a. — Sehrift: στοιχηδόν; echtes langes c und unechtes u  
durch E, unechtes langes e durch H wiedergegeben; der Spiritus asper 
nicht mehr bezeichnet.

Κλειν[ό\γίνης Κνδιγένεος 
1Ιστιηι : άνέίϊη/.εν.

39. [46]. Stein, in Keos gefunden. jetzt im Nationalmuseum zu 
Athen. Die von R angabk Antiqu. Hell. II (1855) no. 1184 und P ittakes 
Έφημ. *Λρχ. Jahrg. 1856 no. 3022 gegebenen Abbildungen sind berichtigt 
von Koehler Mittheil. I 146. Darnach Roehl IGA no. 397, Ca u e r 2 no. 
532, R oberts Introduction no. 33b. — Gewohnliches Alphabet aus der 
Zeit dee IJberganges: echtes e =  η in Z. 1, =  η in Z. 2.

ΘεοΥ.νδτμ; : ί^ρισταίχμον 
[’4](foodίτιμ άνέ&ψ.εν αρξας.

40. Stein, bei Βουρκάρι, dem alten Koressos, gefunden, H albherr 
Mus. ital. di antich. class. I 200 no. 9. Links und unten scheint der Stein 
vollstandig. Chalkidisches Alphabet.

evcKORei  Ήχώ
Vgl. die Δημήτηρ *ΟΥρέη in Amorgos Inschr. no. 54.

41. [48]. Stein, eingemauert. R angab^ AH II no. 1187. Genauer 
P ittakes 9Εφημ. *Αρχ. 1856 no. 3000. Gewohnlichc Sehrift: ΕΘΗΜΣΞΩ.

[Θ]εοί.
Φιλετώ Λεξικλέος Ονγάτηρ ιέρεια 
γενομένη ζίήμητρι άνέ&ψ.εν.

ΛνίΓ sind nicht gezwungen, mit Bechtel Φιλητώ zu lesen und in 
dem E einen Rest der alten Orthographie zu seben: denn ΦιΙ-ετώ kann 
Kurzform zu Φιλ-εταιρη sein. — ΙΕΡΕΑ R angab£, ΙΕΡΕΙΑ Pittakes.

42. [43]. Stein, gefunden an der Stelle des alten ΊουλΙς (Tzid), je tz t 
im Nationalmuseum zu Athen. Auf drei Seiten beschrieben: die Inschriften 
der rechten Schmaleeite B und der Riickseite C enthalten zwei eelbstandige
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Bescblasse der Ioulieten (εδοξεν τήι βονλήι και τώι δήμωι εδοξεν τηι
βονλήι και τηι εκκλη- C„ Ίονλιήται Cso)j welche, wie das Alphabet tmd der 
nur noch mit Resten des Ionischen durchsetzte Dialekt beweisen, aus 
jiingerer Zeit stammen als das auf der Vorderseite A stehende Bestattungs- 
gesetz. Da auf B nur 15 Zeilen von je 10 Buchstaben und auf der stark 
abgescheuerten Seite C von den 32 Zeilen nur wenige Worte ubrig sind, 
so wird im Folgenden allein der Text von A gegeben. P ittakes Έφημ, 
Άρχ. Jahrg. 1859, no. 3527—3529 (nach Manthos’ Abschrift). A und B 
genauer und vollstandiger gelesen von Koehler Mittheil. I (1876) 139 ff., 
darnach bei Roehl IGA no. 395. Im wesentlichen richtig erganzte die 
ganze Inschrift Bergk Rhein. Museum I860. S. 467 ff. D ittenberger 
Sylloge no. 468. Ca u er2 no. 530. Recueil des inscript, juridiques Grecques 
I 10 no. 2.

Scbrift der Seite A: gewohnliches ionisches Alphabet. Unechtes u  
durch E, echtes e durch E, unechtes (aus d entstandenes oder kontra- 
hiertes) e durch H wiedergegeben (Dittenberger Hermes XV 225). 
Fur ein echtes e steht H nur in ΰάνηιίζ, διαρανΟψ^. Die Buchstaben 
sind ατοιχηδάν gesetzt, in jeder Zeile 32; nur Zeile 17 ist in ihrer ur- 
eprunglichen Fassung vom Steinmetzen getilgt und hernach in gedrangter 
Schrift wieder ausgefullt worden, s. unten.

Zeit der Abfassung: nach Koehler p. 147 die zweite Halfte dee 
V. Jahrh.

(ϊίδε νό[μ]οι περί τώγ ΥΜτ(α)φ&ι(μ)[έ]νω[ν. Kara]
[τά]δε (&)ά[π\(τ)ειν τον ΰανόντα· εν είμ(α)[τ]ίο[ις τρ-]
[-ι]σί λενν.οίς, στρώματι υμΙ ένδυμα τι [καί]
[ε]πιβληματι, έξέίναι δε Υ.α1 εν ελασ[σ]οσ[ί, μ-]

5 [--ή] πλέονος άξίοις τοϊς τρισΐ εγ»(α)[τδ]ν ό(ρ)[α-]
[τχ]{μ)εών· Έχφέρειν δε έγ κλίνη ι σφ . voyco[. . κ-]
~(α)ί μη καλνπτειν τα δολ[.]σγερ[. .] τοϊ[ς ειματ-]
-ίοις. Φέρειν δε οίνον επ ί το οη[μ](α) [μ]ή [πλέον] 
τριών χών καί ελαιον μη πλ(έ)ο[ν] τα δε]

10 [α](/)/ε!α αποφέρεσ&αι. Τον &ανό[ν]τα [φέρει ν] 
[κ]ατακεκαλι;μμένον σιωπηι μέ(χ)ρι [επί τό]
[σ]ημα. Προσφαγίιοι [χ]ρηοΟ[αι] (κ)α(τ)ά [τ](ά) π[άτρι~] 
[-α. Τ]ήγ /.λινήν άπδ το[ν] a(^)[^](a)[r]o[cr κ](α)ί (τ)[α] σ[τρω-] 
(-μα)τα έςφέρειν ενδόσε. Τηι δέ υοτεραί[ηι &-]

15 [~α]ρραίνειν τ ψ  οικίην ελεύθερον (&α)λ[ασσψ]
[-ι] πρώτον, επειτα λ[ε]υ(γ.)ιοπώ[ι] ο[ίγ.](η)τή[ρια αττ-] 
[~α]ντα. Έ πήν δέ διαρανΟηι, /.αΰαρήν είναι την or/.ίην καί

&ύη Ο'ύειν εφ[ίστι-]
[-α], Τάς γυναί/χις τάς \1\ονο[α]ς [ε]πι τό κηό[ο$] 
(ά)πιέ(ν)αι 7ΐροτέρας τών . . άνδριΖν άπδ [του]

20 [σ]ήματος. Έ π ι τώι (ϊανόντι τριψ.ό{οτ)[ια μη]
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[π ]ο ιύ ν . Μ η  ν/τοτι& έναι κύλ ικ α  ν π ό  τ(η )[χ  κλ/-]
[-y](^)r, μ η δε το νδιορ ε κ /ά ν  μ η δε  τα  καλλν[σμα-~\
-τα  τρερειν ε π ί  τδ  σήμα . 'Ο π ό ν  αν ΰ ά ν η ι, ε(7ν)[ην ε-] 
-ζενιχ& ηι, μ η  ίένα ι γυνα ίκας ?τ[ρο]ς τ[ην  οί-]

25  - ζ ΐ ψ  α λλα ς η  τά ς  μ ια ινομ ενα ς · [μ]ι(α)[Ινεσ&-]
[-α]ί. δε μ η τέρα  κα ί γυνα ίκα  κα ί άδε[λ(ρεάς κ-]
[-α ]ί θ υγα τέρα ς , π ρ ο ς  δε τα ύ τα ις  μ η  [π λ έο ν  ττ-]
[-ε']ντε γυναικώ ν , π α ίδ α ς  δε [τω ν &~]νγ[ατρών κ-]
[-ά]νεψιών, άλλον δε Τ )ο ν ς  [}ί]ι(α)[ινομέ-~\

30  [-νους] )>ονσαμένο[νς'] ίτ[ε](ρ)[/ π ](ά )[ν τα  το]{ν) [χρώτα']
\υδα τ](ος) [χ]υσι κ(α)[!ϊαρ~]ονς είναι Ε .........................
......................η . ν ν .........................r ....................................

2 Ο Α . “ ΕΝ Ko eh ler , ΟΑ. ΓΕΝ Manthos: (&)ά[π](τ)αν Β ε β ο κ . —  
5/6 erganzt von Bergk. — 6 £ Φ . Ν Ο Γ Ω . .  Koehler, Ζ 0 . Ν . I . . Ω . .  Μαν- 
thos: ,,Φ und Ο nieht sicher, Ω scheint ziemlich sicher zu sein, Γ oder Γ 
ist wabrseheinlich“ Koehler, o(r)[e]vo'(;ro)[di] Roehl Mittheil. I 255, σφ[η\- 
νό(πο)[δι] Koehler Mittheil. I 256. Beides nicht sehr naheliegend, doch 
finde ich nicht s Bcsseres. — 7 ΔΟΞΤΟΥΕΡ . . .  OIT Manthos, Δ Ο Λ . £  
X CP . .  "*OI Koehler : „T ΑΔΟ deutlich lesbar; fur das A kann A, ndthi- 
genfalls auch Δ eingesetzt werden.** Gegen die von R oehl Mittheil. I 255 
vorgeschlagene Erganzung κάλυπταν, τα d* όλ[ο]σχερ[εα] τοϊ[ς αματ](οις, 
welche von alien Herausgebern (im Recueil des inscript, jurid. mit der 
Variante τά<5* όλοσχερεα) aufgenommen ist, sind folgende schwerwiegende 
Einwande zu erheben: 1) das ε von δέ wird vor vokalischem Anlaute in 
uneerer Inschrift nicht elidiert, vgl. δε εγ6, δε otvovH, [d$ α\γγεΐα9, δε 
υστεραίηιίΑ. 2) Zu και μη καλ,ύπταν kann, wenn kein besonderes Objekt 
folgt, nur das von dem vorhergebenden Infinitive εχφέραν abhangige 
κλίνην, nicht aber mit R oehl τδν ϋανόντα erganzt werden, znmal da in 
dieeem Satze Bestimmungen fiber die κλίνη, nicht aber fiber die bereits 
in Z. 1—6 erorterte Bekleidung des Toten enthalten sind und da ferner 
eine Vorschrift »μη καλ.ύπταν τδν ϋανόντα« ausdrficklich im Widerspruche 
etfinde zu den in Z. 10/11 stchenden Worten *τδν ϋανόντα (φέρειν) κατα- 
κεκαλυμμένον«. 3) τά 5’ όλοσχερεα τοΐς α ματ ίο ις „(und den Toten speciell 
eolle man nicht verhfillen), das Ganze aber mit den Gewandern“. Roehl 
erklart: „die drei Decken des Leichnams sollen auch fiber die Bahre 
herabhangen“. Wollte das Gesetz wirklich diesen Gedanken ausdrficken, 
so wfirde es mit den obigen Worten in Rathseln reden. Ins Besondere 
bliebe τά όλοσχερέα ale Bezeichnung der κλ,ίνη im Gegensatz zu dem Toten 
allein vollig dunkel. — Am natfirlichsten werdfen wir in τά δολ . σχερ . . 
das zu κάλυπταν erforderlichc Objekt suchen. Da es sich, wie oben be· 
merkt, in diesem Paregraphen um die Beschaffenheit der Bahre handelt, 
so mfiseen die δολ . σχερ . [a] einen Teil der Bahre gebildet haben, welcher 
nicht von den Gewandern des Toten, besondere dem στρώμα und Ιπίβλημα, 
verhfillt werden sollte. Ehe man aber eine Yermutung wagt, muss der
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Stein nochmals gepriift werden, namentlich daraufhin, ob £X sieher 
stehen. Im Hesych 1st ein Nomen δόλος' πάσσαλος iiberliefert·. Yielleicht 
bildet dieses den ersten Bestandteil in δολ[ο-]σχερ. [a]. Unter holzernen 
Pflocken konnte man die Fiisse der Bahre versteben (vgl. Koehler’s Er- 
ganzung σφηνόποδι in Z. 6) und das Verbot, die Leiehendecken nicbt so 
breit und lang zu wahlen, dass sie die Fiisse der Babre verbiillen, wiirde 
ja  zu den in Z. 1—10 gegebenen Bestimraungen passen, welcbe einem 
iibermassigen Luxus steuern sollen. — 8 erganzt von Bergk . — 9—11 
erganzt von Koehler. — 11/12 erganzt von Bergk . — 13 erganzt von 
Bergk und Koehler. — 14 ύστεραί[ηι δια]ρραίνειν Dittenberger. — 15 
Ende PON. .  A Λ Manthos, ΡΟΝΟΛΛ Ko eh ler : (ϋα)[λάσσηι] R oehl. —
16 Τ ΑΛ....... Manthos, ΤΑΛ . Y < Q T . . 0 . .  I T H .......... NTA Koehler,
endlich Υ<ΩΓΩ Dragumes Mittbeil. X 172. (επί μεν τον αποτυπώματος 
χάρτινου σαφώς διέκρινα τά ίχνη του τε του Ρ καί ακέραιον το τής κατα- 
λήξεως Ω, επί δε τον λίϋου επιβεβαίωσα την άνάγνωσιν): Dragumes ver- 
mutet έπειτα (<$)[έ] ν(σ)ώπο)[ι]. Fur Roehl’s έπειτα (ά)[λ]υκωτ[ώι] ό[ξε]ϊ 
τη\λοϋ στ|ά]ιτα liaben sicb Dittenberger und Cauer entschieden. Zu der 
von mir vorgescblagenen Lesung bemerke ich: το λεν κ -ω π ό ν  scl. ύδωρ 
iet „reines, klares Quellwaeser*4 im Gegensatze zu dem vorhergebenden 
&α).άσση, dem „salzigen Meerwasser44, vgl. Od. ε 70 κρήναι δ* έξείης πίσνρες 
ρέον νδατι λευκφ, II. Ψ  282 λοέσσας ϋδατι λευκφ, Hesiod Erga 739 χεϊρας 
νιψάμενος πολυηράτοο νδατι λευκφ. Zu dem Compositum λενκ-ωπός (eig. 
,,νοη klarem Ausselien44) vgl. εύρ·ωπός =  ευρύς, στενωπός =  στενός, δολιχ- 
ο>πός =  μακρός Hesycb. Allerdings konnte man dem zweiten Elemente 
nocb eine anderc Deutung geben. Ein griecbiscbes Nomen ώπός „Wasser44 
(=  ask. dp „Wasser44, lit. iipe, preues. ape „Flu8844, gleichen Stammes mit 
οπός „Saft44) bat F ick Worterbuch I 4 15 in den Flussnamen Ίν-ωπός, 
*Ασ-ο)πός u. a. wiedergefunden. Zu diesera ώπός verbielte sicb die Ab- 
leitung το λεύκ-ωπον „klares Wasser44 wie το λευκό-λιΰον „weisser Marmor44 
zu λίδος, το ?.ενκό-λοφον zu λόφος, vgl. λευκό-λινον, λενκό-πετρον u. a. m. — 
ο ίκ η τή ρ ια  „Hausgcratbe44 vgl. Pollux X 11 το μεν ’Αλκαίου του ποιητού 
είπόντος έν Πασιφάη τ>και ναι μά AC άλλα σκευάρι οίκητήρια«, wonach man 
Hesych’e Glosse οίκητόρια · σκεύη τά κατ οίκον in οίκητήρια geandert hat. —
17 Der Steinmetze hatte urepriinglich den balben Satz *>καϋαρήν uvai την 
οίκίην και« vergeseen (denn ohne denselbcn entbiilt die Zeile die iiblichcn 
32 Bucbstaben), radierte desbalb die Zeile ganz wieder aus und trug min 
das Vergessene in engerer Schrift nach. — έφ[ίστια] Bergk . — 18 Hinter 
κηδ eind 3 Stellen frei: κήδ[ος] Ko eh ler , κήδ[εον] Cauer. Etwa κήδ- 
[ημα]Ί — 19 / | | Α Ν Δ Ρ Ω Ν  =  (ά)[ν]ανδρων: die Silbo AN vom Stein- 
metzen irrtiimlicb zweimal gescbrieben. — 20 τριηκό(στ)[ια] R oehl. — 
21/22 erganzt von Koehler. — 22 Vgl. Hesycb σάρματα· καιλλνοματα. — 
23 Cl". . . :  έ(π)\ην] Koehler. — 24 έξενιχβήΐ'. gegcn die von Koehler 
vorgeschlagene Vermutung έξεν(ε)χϋήι wendet sicb mit Recht Blass Rhein. 
Mue. 1881, S. 609 if. — 25 und 26 erganzt von Koehler. — 27 erganzt von 
Roehl. Unter den ΰυγατίρας Bind nicbt nur die eignen, eondern aucb die 
Tochter der unmittelbar vorher genannten Scbweetern zu versteben, da

v



26

nach Zeile 28/29 die Kinder der Schwestertochter zn den μιαινόμεναι ge- 
horen. — 28 .ταίδας δε, [o? αν] ν(π)[άρχωσι] | [ά\νεψιών Roeh l , παιδας δε 
[δύο, Ο]νγ[άτεοας] | [ανεψιών Dittenberger. An beiden Erganzongen ist 
eines anszusetzen. Nach dem von Roehl berangezogenen Solonischen 
Gesetze (Demo9th. XLIII 62) *μηδ' εις τά τον άποΰανόντος εϊαιέναι, επειδαν 
εξενεγβΐ] 6 νεκνς, γυναίκα μηδεμίαν πλην οοαι εντός άνεψιαδών εισιν* sind 
ausser der Matter, der Fraa, den Schwestern and den Tdchtern (sowohl 
dee Verstorbenen alg seiner Schwestern) — welcbe alle aach in anserer 
Inschrift als μιαινόμεναι aufgefuhrt werden — an der Traaer beteiligt
1) die Kinder der eigenen Tocbter, 2) die Kinder der Schwestertochter, 
die ηαιδες ανεψιών oder άνεψιαδέαι. Es ware doch nan aaflallig, wenn 
(wie R oehl and D ittenberger vermaten) zwar die Kinder der Schwester
tochter, nicbt aber die Kinder der eigenen Tocbter zn den μιαινόμενοι ge- 
horten. Deshalb babe icb παΐδας δε [των &]νγ[ατρών κ]άνεψιών erganzt. — 
29 erganzt von Koehler. — 30 erganzt von Roehl.

3. Amorgos.
Die Ineel ist, wie das Bechtel Ion. Inschr. p. 40 ausfobrt, von Naxos, 

von Samo9 (anter der Fuhrung des Iambographen Semonides) and von 
Milet aus besiedelt worden. In den Inscbriften der Kaiserzeit tr itt  Arke- 
sine als naxische, Minoa als samische and Aigiale als milesiscbe Kolonie 
aaf. Tatsacblicli konnen wir aaf den Steinen dee VI. Jabrb. zwei Alpha- 
bete, ein naxisches und ein kleinasiatisches unterscheiden: freilich ist das 
eretere nicht anf Arkesine bescbrankt.

a. N a x i s c h e s  A l p h a b e t ,
ecbtes e =  £ , unechtes e =  0 ,  knrzes and langes o =  0 ,  $ neben t .  
Linkslaufig, βουστροφηδόν and recbtslaafig.

43 . Marmorplatte, schr verwittert, aus Arkesine, jetzt bei Deme-  
trios P rasikos in Khora. Nach Abklatscb and Abscbrift Duxhler  Mit- 
tbeil. XI (1886) 99 ff. no. 3 mit Tafel, darnach bei R oberts Introduction 
no. 158 b. Unvollstandig sind die Abschriften von Paris and R adet im 
BCH XV (1891) 598 no. 28.

D um3iler : R adet :
STAQVNSA'VH/^A 
E * T H S E / / A ^ E A  Τ£*£/ν ί>ωΕΑ
0HIA ΛΙ t-5 0 l (DBII>AH*OI

Σταφνλίς μνήμα 
εστησεν άδελ- 

id l(e )h a d i.

Z. 3 Dumhler vennutet Άλ(εκ)σοΐ: doch kann nacb seiner eigenen 
Abbildang der vor o stebende Buchstabe nur H sein, was darcb Radet

P a r is :

T  A 5 E A P A N v E A 
®  B IR V A I  A $ 0

/
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bestatigt wird. In Amorgos wurde also, wie in Naxos, der Laut ξ durch 
BS  =  he umschrieben, wenn man ibn nicht durch das e i n e  Zeichen W 
ausdruckte, vgl. no. 51.

44. [28 a]. Naturliche Felswand an der Nordseite einer kleinen 
Akropolis dee alten Aigiale. Dummler Mittheil. XI 97 fF. no. 1 mit Tafel, 
darnach bei Kirchhoff Alphabet4 32, Roberts Introduction no. 158, 
EH offmaxs Epigrammata no. 43.

ΜΑΜΑΔΙΒΔ
l l o A M o T S ^ T A n o i A N n Y O  

ζίψδάμαν{τ)ι Πνγμας δ πατήρ (τ)όνδ* *
Δηϊδάμας Πυγμαίου πατερι Dummler: doch ist es, wie K irchhoff und 

Bechtel hervorheben, sehr bedenklich, ein Zade =  M auf einer ionischen 
Inechrift finden zu wollen und l ale gebrochenes Iota zu deuten, da in 
Zeile 1 dasselbe ale I erscheint. Auf Πνγμας 6 πατήρ sind K irchhoff und 
Bechtel ubereinstimmend gekommen. In dem ersten Namen kann der 
letzte Strich schwerlich mit Bechtel zu T erganzt werden (Δηϊδάμαντ. . .): 
entweder iet also τ durch Versehen ausgelassen (Kirchhoff) oder der 
letzte Strich ist zufallig und es steht der Vokativ Δηΐδαμαν da. — (τ)όνδ' 
οι[κον ετενξεν] EH offmann.

45. Felsinschrift zu Brutzi in Amorgos. Nach D ummler Mittheil. 
XVIII (1893) p* 34 if. ist die von Halbherr-Comparetti im Museo Ital. di 
antich. class. I (1884) 225 gebotene Abbildung v511ig zuverlassig und genau 
(nicht dagegen Logiotatides’ Copie bei R oehl IGA no. 391). R oberts 
Introduction no. 160 a.

ΦΑΙ
* Κ Τ Ν Β * Γ Ο Τ $ Κ Α Γ Ο * Κ Β Α Κ Η Μ $ Μ ^ λ μ *Κ  

0^1 Ιβ « Τ SM AM A
Συτλίης ποτέ καλός * υβάκψε ν ι ν ..................

[........................ δ]άμαλις Τα . ίλεω.

Zeile 1: Φαιουτλίης ποτέ κάγώ ουβάκην ίλίναμεν Com paretti; ^(α)- 
τ(θ)ίηζ ποτ ε(ρ)α(τ)ός· (ε)βά(σ)κηνε (μ)ιν Μεν . .  „Satries war einst liebens- 
wert; (jetzt aber) hat ihn verzaubert Men(ippe)“ Dummler. Bcide Lesun- 
gen befriedigen nicht: eie sind der Sprache und dem Sinne nach bedenk
lich; aueeerdem andert Dummler an nicht weniger als 7 Stellen den iiber- 
lieferten Text (es ist z. B. (&)βα- statt (ν)βα- sclilechterdings unmoglich). 
— Eine Deutung fur νβάκηνε finde ich nicht. Die uber der Zeile 1 
etehenden Buchstaben ΦΑΙ sind wahrscheinlich in dieselbe hineinzuziehen: 
sie waren vom Steinmetzen vergessen und wurden nachtraglich uber der 
Zeile hinzugefiigt. — Zeile 2 [$\άμαλι(ς) Στα(φν)λεω („eher Liebclien ale 
Tochter dee Stapbyles") Dummler. Ich ziehe die Bedeutung „Tochter“ 
vor. Σταϋιλίον Comparetti: jedenfalls eieht das funftletzte Zeichen dem Φ 
uber der Zeile 1 nicht ahnlich.
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1st das Ganze ein Distichon? Den Fehler im dritten Fusse des 
Hexameters wurde man mit der Caesar entschaldigen kdnnen.

46. [29]. Grabstein, gefunden in Arkesine, jetzt in Athen. Ku- 
MAi*ui>Es Έφημ. *Αρχ. 1884, p. 86, wiederholt von Kirchhoff Alphabet4 
83 and Roberts Introdaetion no. 158 d.

>HMA1K£TH££MIMN' Λημαινέτης α μ ί μν-
οΊΑ^ΠΜΑΙ^ΗΤΑΜΗ -ημα της Λαμπσαγό-
Ρ £ ο  -ρεω.

47. Naturliche Felsplatte aus Kalkmarmor, zu ebener Erde links 
von der Strasse, welchc von Kastron nach Aigiale fuhrt. Ross Inselreisen 
II 54. Roeiil IGA no. 390a. Die von Comparetti im Museo ital. di an- 
tich. class. I (1884) 227 verdffcntlichte Copie H albherr’s ist, wie Dumm- 
ler  Mittheil. XVIII (1893) 32 ff. nach eigencr Prufang der Inschrift ver- 
sichert, vollig zuverlassig. Vgl. R oberts Introduction no. 159 a.

eDAtltMe^ADoie *Έρασις με iqqofyet.
SUAMSINOA' Έπαμείνων.

In Z. 2 kann auch h i  άμεινον oder Έπαμείνον[ι] gelesen werden. 
Schwierigkeit bereitet Zeile 1. R oehl’s Lesung kommt nicht in Frage, 
da sie auf einer mangelhaften Abschrift beruht. Comparetti vermutet 

B o  =  με hobolri h i  άμεινον, Dummler a. a. 0. lieet in eDgerem An- 
8chla88e an die Cberlieferung 'Έρασις με ερόοίη (— εκδοίη) Έπαμεινον[ι] 
„Erasis (der κύριος des Madchens) moge mich dem Epameinon vermahlen.44 
— Beide Deutungen scheitern wohl daran, dass der viertletzte Bachstabe 
(ebeneo wie der zweitc von vorn) dentlich ein ρ ist. Den funftletzten fasst 
D ummler mit Recht als ein auf dem Kopfe stehendes ? =  q (vgl. das 
U t= Π in Z. 2). iqg6(r)u =  εκρόχει, wofur man auch £ρρο(υ)ε lesen 
konnte, ubersetze ich: „hat mich behauen44 oder „eingehauen.44

b. N a x i s c h e s  A l p h a b e t ,  doch schon mit Q *  o>.

48 . [31]. Kalkstein, in Kastri gefunden. Dubois BCH V I187 no. I 
=  R oehl Imagines 46 no. 26, Roberts Introduction 160 b.

BQMONAI£NV*QS Βωμόν Λιενύσω(ι)
Ι - Π Π Ο Κ Ρ Α Τ ε ^ - Ρ Γ Ο Κ Κ ε ^  Η ιτχπ ο γρ ά τη £  Η ιπ π ο ν λ η ρ .

Ζ. 1. Da der letzte Buchstabe nicht ein gebrochenes Iota eein kann, 
so nimmt Bechtel einen Schreibfehler des Steinmetzen an.

49. [30]. »A u castro d' Arcisine, lettres gravies sur le roc“ Dubois 
BCH VI 189 no. Ill, darnach R oehl Imagines 46 no. 24, Roberts Intro·
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daction no. 160 d. Schrift: βονατροφηδόν, nur die erste linkslaufige Zeile 
gibt bis jetzt einen Sinn. A, V ·= d, Λ '?, P =  ρ, Ω.

Kaqcoi α ν δ ρ ΐ ................................

Z. 2 (DAflAIOIAI, der Rest nnleserlicb.

50. [32]. Kalkstein, bei Kastri gefunden. Dubois BCH YI 189 
no. Π, darnacb bei R oehl Imagines 47 no. 28, Kerchhoff A lphabet4 34:, 
R oberts. Introduction no. 160c. Schrift: Α Δ £  Η, Γ =  λ, yVPSXQ.  — 
„Nicht alter als 500 v. Chr.“ Bechtel.

ά ρ χ ο ν τ ε ς  τη ς  π ό λεο ς  
Σώνδρος Πε!σαν(δ)[ρος].

Εβ konnte auch πόληος gelesen werden.

c. K l e i n a s i a t i s c l i e e  A l p h a b e t ,  
jedes e s= H, langes ο =  Ω, $ neben £.

51. [228]. Platte aus grauem Marmor, in Arkesine gefunden, jetzt 
in Khora. Dummler Mittheil. XI 99 no. 2 mit Tafel, darnach R oberts 
Introduction no. 158a. Schrift: linkslaufig, die beiden letzten Buchstaben 
ale besondere Zeile recbtslaufig. A, 3 =  ε und u, H =  h und η, t* N  |+|,
(1 neben 9 , X neben *, Ω.

Ιάΐιρσίων Ξεινον.ρίτης μ νή μ α  εαιη\αε.

ΐΑηροίων Dummler Roberts K irchhoff, Άΐιροίων (mit asp iriertem  ρ) 
s= *4ρσίων Beciitel.

52. [227]. Stein iiber der Thur der Kapellc dee H. Nikolaos, an 
der Statte dee alten Aigiale. Nach Ross IGIned. no. 119 mehrfacli heraus- 
gegeben, vgl. R oehl IGA no. 389, R oberts Introduction no. 158c.

*0  < Α Χ Ω Π  A 5/ίγλώ γα ρ ο ς .

Άγλώχαρος als Nominativ: Ca u e r 2 no. 511.

53. [230]. Weisser Marmor, in einora verlaeeenen Ilause bei Minoa. 
W eil  Mittheil. I 332. Schrift: EHM/VP*Q.

cΕ ρμεώ  ιερόν  .Σ ω τί^ο ς].

54. „Communiqu0e par le papas Prasinos; revue sur un estampage 
que je  dots a mon colUgue M. Desehatnps“ R adet BCH XII (1838) 236, no. 9.

>H/*HTPO*OPEH*HOIKIH
J r /μ ψ ρ ο ς  ’ OFρίης η  oh/.ltj.

d. G e w o h n l i c h e e  i o n i e c h e s  A l p h a b e t .
55 und 56. [84. 35]. Zwei marmorne Grabsteine, in der Nekropole 

von Arkesine gefunden. Nach der Abschrift eines Griechen Ross Arch.

29
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Aufs. II 648 ff., darnacb CIG no. 2264vw , Kaibel Epigrammata no. 219 
nnd 221. Das zweite nea gelesen von Weel Mittheil. I 3B4 Anm. Za- 
letzt berausgeg. von EH offmanx Epigrammata no. 172 nnd 191. — Ge- 
wohnliches ionisches Alphabet, in dem ersteren Epigr. Ο =  ου. Aus dem 
IV. Jabrb.

55.
Κ)*εο μάνδραν τόόε οημ\α, τ(ον) ίν πόντων γίγε μοι\ρα 

δαν,ρνόεν δε πόλει | πέν&ος ε&ηγ*ε ΰανιυν.

56.
Έσλός ίων Πολ(ύ)ϊόος Έχε/*ρατίδεω | φίλος νιος 

or/.ov άμανρ(ώ)σας | ωλετ* άωρος Ιων.

Epigr. 55 Τ Q die Abscbrift: τον Ke il , τ(6ν) Ross.
Epigr. 56 ΡΟΛΙ Ι ΔΟ*  der Stein: Πολ(ν)ιδος Ross. — Y O t  Ross, 

νίός W e il .

57* Marmorstele, Schwelle der Kirchenthur bei "Οσιος *Ονονφριος. 
W eil  Mittbeil. I 343 if. Bedentend vollstandiger bei Homolle BCH XVI 
(1892) 276 if. Scbrift: ΑΘΞΡ* .  Attiscber Dialekt mit den Idiotismen

άρσίγωι γωρούσψ μέδιμνον τεσααρα ημίε'Ατα*2·Α%μ*, 
τίγη στεγνά | /ταρέξει *5/26, τάς τράφα[ς] | ορύξει 37/28, 
τετρίποδας υμι τρίποδας 2ί>*

58. Zwei Grabscbriften aus Arkesine, eine Henkelinschrift. Ioni- 
eches Alphabet dee III. Jabrb.

a. Ενλριτος | 'Ονησιτ,λεος. Radet BCH ΧΠ (1888) 234 no. 5. 
b· ΛιρονΧεος. D uemmleb Mittheil. XI 111 no. 17. 
c. 'Λριστονίεύς. BCH XVII (1893) 203 no. 8.

Vgl. Κλενδίκον Hypothekenurkunde R adet-Paris BCH XIII (1889) 
344 f. no. 25.

4. Delos.
59. [53], Basis aus Marmor, in zwei Teile zerbrocben, in Delos ge- 

funden, jetzt im Museum zu Mykonos. Die Halfte a berausgegeben mit 
Abbild. von Homolle BCH V (1881) p. 272 if., und nach P urgold’s Ab
scbrift und Abklatscb bei R oehl IGA no. 380 a. Beide Halften nacb 
R einach’s Aufnahme bei H omolle BCH VII (1883) p. 254 if., nacb einem 
Abklatsche Treu’s bei Loewy IGBildh. no. 1; vgl. ferner Cauer * no. 495, 
R oehl in Bursian’s Jabresber. 1883 III 14, Bruhn Sitzungsber. d. bayr. 
Akad. 1884 S. 523, RSchoell Aufsatze fur EC urtius p. 123 ff., R oberts
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Introduction no. 24a, Six Mittbeil. XIII (18S8) 142 ff., L olling Έφημ. 
9Αρχ. 1888 p. 71 ff., Robert Hermes XXV (1890) p. 445ff., EH offmann 
Epigrammata no. 289.

Das Schwanken in der Wiedergabe des unechten e und kurzen o 
erklart sich daraus. dass die Kunstler nicht in Delos, sondern in Chios 
zu Hauee waren. Im Inselalphabete von Paros und Thasos bezeicbnet H 
unechtes e, 0  langes o, Q kurzes o und unechtes συ. Nun ist in unserer 
Inschrift unechtes η zwar in Ηεκηβό[λωι] durch H, dagegen in σο[φ]ίψσιν 
durch £  vertreten. Zum Ausdrucke des kurzen o hat man in ?ιεκηβό[?.ωι] 
und πατρώων ein Q, dagegen in κα).6ν, σο[φ]ίψσιν und Μέ(λα)[ν]ος (um von 
OIXIOI abzueehen) ein 0 gewahlt. Regelrecht wird he durch H, un
echtes συ durch Ω, langes ω durch 0  gegeben.

a. b.
Ml <K·/  I /ΜΑΚΑΓΟ/
PX£P/MQSCl .  I £ K  lA^HKHCO

OIXIOIM^AAj .OSPATPOlQyVAS

Μιγ;φά)[δης τόό' αγαλ]μα γ,αλ6(ν) [μ Ιτέλεοσε σνν view] 
[’Α]ρχέρμσυ σ(ο)[φ]Ιψ(Ην Ιιεγ.ηβόλ[ωι ΪΑπόλΧωνί,]
[τ]ώί Χίοι, Μί(λά)[ν}ος πατρώων ασ[τν νεμοντι.]

Vgl. Pliniue Ν. Η. XXXVI 11 „ .. fuerat in Chio insula Melas sculptor, 
dein filius eius Micciades ac deinde nepos Archermus, cujus filii Bupalus 
et Athenis vel clarissimi in ea scientia fuere Hipponactis poetae aetate, 
cjuem certum est LX olympiade fuisse . . . patris eorum (scl. Archenni) et 
Deli fuere opera et in Lesbo insula.“ — Es wird wohl kaum je gelingen, 
eine allgemein als wahrscheinlieh anerkannte Erganzung der Verse zu 
finden, da die bieher gemaebten Vorschlage weit von einander abweichen 
und fast keiner hinter dem anderen zuriicksteht. Auf eine Vorfiihrung 
derselben muss ich verzichten. — 1 Μικκ(ιά)[δης τόδ* &γαλ)μα H omolle, 
[ποίησε] KiRCHHOFF, [cvv vlov] F roehner — 2 Άρχέρμου σο[φ]ίψσιν F roeii- 
ner und Six nach der Weihinschrift “Ανδρες ίποίηααν σοφίαισιν καλόν 
άγαλμα (EH offmann Epigrammata no. 396). Die Form σοφίψαιν scheint 
eicher zu stehen. — 1ιεκηβό[λωι Απόλλωνi] F urtwangler. — 3 Von mir 
gelesen und erganzt. Die fruberen lasen [τ]ώι Χίωι (mit Beziehung auf 
Mikkiades) oder [h]oi Χΐοι, und am Ende [νέμοντες] oder [λιπόντες].

CO. [54]. Felsen am Fusee dee Kyuthos. IIauvette-Besnault BCH 
VI 351. Der Schrift nach ( ΑΘΗΝΡ * )  vielleicht noch ins V. Jahrh. zu 
setzen.

Ά ΰ ψ ά η ς  | Όργάνης,
’Οργάνη' ή Ail·η να, rjv και Έργάνην από των Έργων λέγονσιν Hesych.



5. Paros

61. [58J. Tuffstein ,,ίντετοιχισμενη tv τη δεξιή παραστάδι τής &ύρας
τής έκκλησίας άγιοι Ανάργυροι iv Π α ρ ο ι κ ι Olympjos Άϋήναιον V 4 no. 1 
mit Abbild., darnacb R oehl IGA no. 400, Ca u e r 2 no. 521, R oberts In
troduction no. 16. — Schrift: βουστροφηδόν, Zeile 1 rechtslaufig. A =  a, 
C »  β, Δ , £  =  t, H, A/, 0  =  m, Π, ? =  q, l> =  ρ, S =  a in *Ασων: 
sonst T , Ω =  o und or. Doppelkonsonanz nicht bezeichnet. — Kann 
nocb ins VI. Johrh. geboren.

1 J,yiau)v {τ)εο(α)ε- 4 -r (r)ag  olzia(g) ε-
-ραν.αι εβδο[μ-\ (~χσε) ποιήσει·.
[-η]ροντοιτης εώ-

1 — 2/3 crganzt von Kirchhoff. — 4 £ A “1. — 5 Anfang
l<A,  also wobl - f £ £ .

62. [59]. Stein, eingemauert in die Kapelle des St. Johannes Theo- 
logus zu Spilaio. Oltmpios Αϋήναιον V 8, taf. no. 3 =  R oehe IGA no. 
401. Ca u e r 2 no. 522. — Schrift: aasser den Formen AAEXHOyVVsind 
hervorzuheben C als β, \  als γ, Λ als λ, > als ρ. Es werden bezeichnet: 
ξ dnrch XS, o und unechtes ου durch Ω, endlich ω durch 0 .

Zeit der Abfassung: das VJ. Jahrh. (Kirchhoff Alphabet 4 83).

Λημον.νδης rod* αγαλμα Τε λεστοδΙκη τ  από κοινών | 
ευχσάμενοι ατήααν παρ\$ίνωι ίΛρτέμιδι ||

σεμνώι iv i  ζαπεδωι κσνρψ J io g  αιγιόγοιο * 
των γενεψ βίοτόν τ  ανχσ εν άπημοαννψ.

αδχο' iv: K irchhoff.

63. [60]. Saule aus parischem Marmor mit 24 Canneluren, etwa im 
Jahre 1738 nach Ancona gebracht, je tzt in der Biblioteca Olivieri zu 
Pesaro. Die Inschrift, welche durch drei der Canneliiren lauffc, ist zuerst 
genau und zuverlassig veroffentlicht von P urgold Archaeol. Zeit. 1882, 
p. 391 ff. no. 1 mit Abbild., darnacb bei Roehe Imagines 50 no. 3, Loewy 
IGBildh. no. 6, R oberts Introduction no. 15, E H offmann Epigrammata 
no. 801. — Schrift: A, Λ =  γ ,  Δ , A* =  e, Η =  η, θ ,  Γ =  λ, I*, AS, 
Ο =  ω, Π, > =  ρ, t ,  Y, Φ, -f  =  χ, Q s= o und or, 01 =  ot.

’ίάρτεμί) aoi τόδε αγαλμα Τελεστοδί[/.η ανε&ηκεν]
ΛσφαλΙον μψηρ1 Θερσελεω * (λνγάτηρ.
Τον Παρίον ποίημα Κ(ρ)ιτωνίδεω ενχομ[αι είναι],

Erganzt von K irchhoff. [μ% άνέ&ηχεν] EH offmann.



33

64. Stein, eingemauert in das Haus des Herrn Markos K. Damias. 
Ilerausgeg. von E L oewy AEMOester. XI (1887) 185 ff. Darnacli EH off- 
mann Epigrammata no. 53. Schrift: A, Λ — γ, E =  ε, Η =  Λ und η, Ο, 
/V, Ο =  α>, Ρ , R *, V, X, Ω =  ο, X* =  χσ =  ξ.

£'Evd?m] έμε Πνθ'ώναξ ho Μ{ενεν.ράτεος Υ,ατέ&ψ.ε]
[μν\ημα ν.ασιγνήτψ 7ταρΟ\έηου Ενρυδίκψ.']

(Θ)υγατρος άρ[!στης.~]

Ζ. 1 [Έν#*] L oewy : nacli der Abbildung sind etwa drei Buclistaben 
ausgefallen. Die in Vs. 1 und 2 erganzten Eigennamen sind willkurlich 
gewahlt. — 3 erganzt von L oewy.

65. Stein, in Tscliipidi Schwelle eines Hauses, oben und an der 
linken Seite schrag gebrochen, recbts und unten vollstiindig. E L oewy 
Aroh.-epigr. Mittheil. aus Oesterr. XI (1887) 185 if. Beitriige zur Lesung 
von Szanto Mittheil. des d. arch. Inst. XV (1890) 75 Anm. 1 und AWil- 
helm Arch.-cpigr. Mittbeil. aus Oesterr. XV (1892) 11 no. X und p. 110.

Gewohnlichcs ionisches Alphabet mit P und Λ , unechtes u  =  E, 
uneehtes ου =  0 . Nacli L oewy „schwerlich spater als das V.Jahrh.“

................ ................o<LAi  bP

................................ IAI ν,όιττειν, οτ-

.......................... τδ ιερόν ορ . . .
[. . . Έάν δέ τ\ίς τι τούτων πα ρ ίψ  

5 [-/, ι\ψάτ\ω δ ϋέλων 7τρός &εορ-
\-ovg καί] (σ)χι-τω τό η μι συ. Τον δε ν-
|-εωκ]ορον εξοργ.(ον)ντων $εορ- 
|-οί, ε\{ά)ν τινα Υδψ κόπτοντα πάρ τ- 
|-ά] (£)κγινόμενα, 7Μτερ(έ*)ν προς τ- 

10 [·°^]£ ΰεορονς.

In Ζ. 1 fehlen links etw a 14 Buclistaben, in Z. 10 genau c in  Buch- 
stabe. — 2/3 Die von Szanto vorgescblagenc Ergiinzung [. . μη ££<£]- 
(v)at κόππΛν, οτ\αν υ ΐερεύς ii](?) το ιερόν όρ[μαται] liegt niclit Relir nahe. 
— 4 \εαν όέ τί]ς τι Szanto. — 5 [dποψηνάτω] Szanto: docli sp rich t die 
Grosso der Luckc fiir W ilhelm ' s [ψηνάτω\ — 5/6 crgiinzt von Szanto. 
~  G/7 ν\εωκ]όρον W ilhelm . — 7 Ο Ρ Κ λ ^ Τ λ Κ die A bscbrift: εξορκ{ού)ν- 
των ϋεορ[οί\ W ilh elm : ,,es w ird daliin gestellt blciben musson, ob das λ  
(s ta tt  Ο =  ου) einem Versehen des Schreibers zur Last fiillt oder fiir 0  
verlesen ist."  Bei dem A lter der Inschrift konnte man auch daran  
denken, dass der irrtum liche Gebrauch des a  als ου sich aus einer 
schwankenden O rthographic erkliirt, welehc zur Zoit des Oborganges vom 
alt-parischen A lphabete (Ο =  ω, Ω =  o und ov) zum gemcin-ionisohen 
(O =  o und ου, Ω =  ω) herrschte. — 8 \ P T I  die A bschrift: .[£](<£)»* 
L oewy. Der Abbildung nach ist (η)ν ausgcschlossen. — Ende TAP A P T : 

Hoffmann,  die griechiechen Dialekto. III. 3
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ίΐάρ τ[ά] (έ)χγινόμενα SzAKTO. Nach W ilhelm  verhiilt sich τα εκγινόμενα 
„was erlaubt ist" zu εκγίνεται „es ist erlaubt" wie το ει·δεχόμενον, τα &- 
δεχόμενα „da$ Erlaubte" zu &δέχεται. — 9 E P r M.

66. [72], Marmor, jetzt verschollen. Boeckh CIG no. 2161. Die 
in dcr κοινή abgefasste Insclirift (III. .Tabrb.) cnthalt noch folgemle 
ionische Fonnen und Worte:

Z. 10 τιάτρψ  und ’Λ /ψ α ίη ς ,  — Z. 2 &ενροί, 10 ΰενρους 
(aus &εοροΙ), 1 'Λριστομίνεvg, 2 Παγχάρενς, — 12 λνσιος (neben 
ιτοΪΑωςι), — 15 οί άπολόγοι: Beamte, welche mit der Ein- 
ziehung von Strafgeldem betraut sind.

67. Grabstein, nur an der recbten Seite verstummelt. Nach Mit- 
teilung von Herm Chrestides und nach einem Abklatsche ohne Deutungs- 
versucb im Facsimile herausgegeben von R einach Chroniques d’Orient 
1887, p. 350. Die Buchstaben sind, was Reinach nicht bemerkt, στοιχη
δόν gesetzt, in jeder Zeile 11. — Distichon des V. Jahrh.

Von mir gelesen und erganzt: „quisquis non aderafc, cum me mor- 
tuum extulerunt, nunc me deploret!" Das ξ in Z. 2 war, wie in Naxos, 
durch + S  ausgedriickt.

68. In einem kurzlich erbauten Hause zu Limenas. Nach einem 
von Chrestides gesandten Papierabklatsche im Facsimile ohne Deutungs- 
versuch herausgegeben von R einach  Chroniques d’Orient 1890, p. 697. 
Rechts fehlen 2 bis 3 Buchstaben. — Distichon des V. Jahrh.

6 . Thasos.

t T  I l  ΙΛ H P A I 
V / V + A / V O T E  

Ε Φ Ε  RG/VM E Θ 
GA' TAA' VA' MG 
Φ V R A * Θ Ο Μ Λ  
Α Δ Ε Τ Η  Γ ΕΦ 
G t

£'0]στις μη πα(ρ)[ε-\ 
[~τ]ννχαν, οτ ε[χσ-] 
-έφερόν με &[αν-] 
-όντα, — νυν μ  ο[λο-]

5 -φνράσ&ω* μ(ν)[ημ·] 
-α δε Τηλεφ[άνε-] 
-og.

HKArG/VTGM/VHMA
THRE*TH*EOA>VG*
r ^ARETH- I GVAAR
IXO*A/VE*G©*GM

JH  καλόν τό μνήμα [ττα-] 
-τήρ εστησε (d)aνονσ[ηί] — 
ΛεαρΙτηι * ον γαρ [Ιτ-] 

ζώ σ α ν έσοφσόμ[ε& α].
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Die Buchstaben scheinen, was R einach freilich nicht bemerkt, οτοι- 
χηδόν gesetzt zu sein. — 1—3 von mir gelesen und erganzt. — 4 erganzt 
von Fick.

69. [68]. Marmorrelief, jetzt zu Paris im Louvre. Im Jabre 1864 
von Miller  gefunden und zu wiederholten Malen von ihm besprocben 
(Revue arcbeol. N. S. XII 1865 p. 438 ff., XIII 1866 p. 419 ff.). Michaelis 
Arcb. Zeit. 1867 p. Iff. taf. CCXVII. R oehl IGA no. 379. Ca u e r 2 no. 
525. R oberts Introduction no. 22. — Alphabet von Paros: A, C =  β, 
Λ =  γ, Δ , Ε =  * und u , I ,  Η =  η, Ο, Γ =  λ, Μ Ν ,  Ο =  α>, Π P * V  
®, X -  ζ, Ω =  ο nnd ον; ecbtes ου =  Ω\Λ Der Hauchlaut des Relativ- 
stairnnee feblt ebenso wie in der Insehrift 67. — V. Jabrh.

a. Ννμψψσιν κΛπύλλωνι Νυμφηγετψ dijXv καί άρσ- 
-εν, αμ βονλψ, προσέρδειν δϊν oi &έμις ουδέ χοίρον.

Ου παιωνίζεται.
1). Χάρισιν αίγα ου &έμις ουδέ χοίρον.

Ζ. 2. αμ kann als α αμ oder als ο αμ (Fick Gott. Gelehr. Anz. 
1883 p. 126) gedeutet werden. — oh Bechtel.

70. [70]. Marmor, in Limenas. SReinach BCH YI 443 =  R oehl 
Imagines 52 no. 4, R oberts Introduction no. 23.

ΡΕΙΘΟ* Πει&ονς
IHPO/V Ιΐιρόν.

Ιερόν R oberts. Nacb Bechtel liegt ein Scbreibfebler vor: er ver- 
mutet HIPOA^ =  Ηιρόν.

71. [71]. Marmor, im Jahre 1866 auf Tbasos gefunden, jetzt ver- 
scbollen. Die Insehrift ist nacb Chrestides’ Abschrift herausgeg. von 
Bergmann Hermes III (1869) S. 236 ff. Ca u e r 2 no. 527. Die an der 
rechten Seite zerstorten Zeilcn 1—5 waren langer als die vollst&ndig er- 
baltenen Zeilen 6—12, weil eich neben den letzteren eine Niscbe in dem 
Marmor befindet. — Alphabet: uneebtes u  in όφείλειν Z. 9 10 11 nocb 
durch E gegeben. Die Insehrift wird von Bergmann in die macedoniscbe 
Zeit, von Cauer und Bechtel wobl riclitiger nocb ins IY. .Tabrli. geeetzt.

1 ’Em  Λυοιοτράτου [coif Λ$αχρωνος αρχο[ντος....................... )
h u  νοίσδε Ικδέδοται [κψνος ο] Ήρακλεδς δ προς [τώι χω-\ 

[-ρίωι τον Ά ο /Χ ψ α ο ν · δ άνε-]
3 -ραιρημένος τον κη[πον το χωρ]ίον καθαρόν π α ρ έξει.............

πνλας, οπού ή κόπρος [εξεβάλ](λ)ετο. 'Ην δε τις έγβόλλη[ι\ 
[των δουλών κάπρον, ωατε]

5 το χωριον είναι το αγγος του άναιρερημένον τον κηπο[ν,\ 
[τον μεν βονλόμενον τον]
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δον)*ον μαστιγώστητα ά&ώιον είναι, · αΌπως δε τό χωρίον 
ν.α&[αρόν]

7 τταρέχηι, έττιμέ)^σ&αι τον άγορψόμον υ μ ι  τον 'ιερέα τον 
'Λττύ.ηττιοϊ τους ε/Μστοτε έ όντας' ην δέ μι) έπιμέλωνται, 
οφεί)χιν α ντους της ημέρης r/.αστης ημίεζτ ον ιρον τώι 

10 ΐΛσΥΧηττιώι · διγ.άζεσ$αι δέ τους αποΊΛγονς η αυτούς όφειΪΛίν 
τον δέ αναιρερημένον τώ(ι ι)ρει ν.αι τώι αγορηνόμωι εγ.την 

οφείλειν 
12 τ ijg ψ ίρης.

Ζ. 2/3 [άνε)ραιρημ&Ός Blass, [άναί]ραιρη μένος BERGMANN, \ανά]ραιρη- 
μένος Bechtel: die letztere Form gebraucht Herodot. Doch spricbt 
άναιρερημένος in Z. 5 nnd 11 eher fur Blass’ Erganzung. — 4 1ETO: 
[Ιξεβάλ](1)ετο Beromann. Der Schluss erganzt von Bergmaxn. — 5 κηπο\ν, 
τούτον μεν τον ληφϋεντά] alle frflheren Heraosgeber. — 11 TQHPEI  der 
Stein: τώ(ι ϊ)ρεΐ Bergmann Bechtel, τώ(ι ΐ)ηρεΐ Cafer.

72. Die folgende links unvollstandige Inscbrift ist nach einem Ab- 
klatsche Bent's veroffentlicht von H icks Journal of Hell. stud. VIII (1887) 
p. 401 ff. Weniger genau und vollstandig ist R einach’s Wiedergabe in 
den Chroniqnes d1 Orient 1887 p. 350 no. 3. Schrift: στοιχηδόν, nur in 
Z. 12 nnd 21 nehmen die beiden Buchstaben HI und ON jedesmal e ine  
Stelle ein. Alphabet: ΑΟΟΠί Λ,  unechtes ει stets El, unechtes ov 
=  0  in Z. 17 21 (ferner TOTO =  τοντο Z. 14), =  OY in Z. 21 23. — 
H icks setzt die Inschrift ins Jahr 411 unter das Archontat des Kallias. 
Damals sandte Peisandros nach Einsetzung der 400 Oligarchen in Athen 
den fur Thrakien bestimmten Archonten Dieitrephes nach Thasos, urn 
auch hier eine Oligarchie einzuriehten — freilicli mit dem Erfolge, dass 
schon nach zwei Monaten die nach dem Peloponnese gefluchteten lake- 
damonischen Oligarchen sich mit den thasischen in Verbindung setzten 
und nach ihrer Ruckberufung (vgl. Z. 5 unserer Inschrift) da fur sorgten, dass 
die Ineel den Athenern entfremdet wurde nnd lakcdamonische Harmosten 
anfnahm. H icks’ Ansicht scheint mir durch Szanto (Mittheil. XV p. 80 ff.), 
welcher die Inschrift ins Jahr 407 setzen will, nicht erschuttert zu sein.

Die Erganznngen H icks’ weichen von denen Szanto’s nicht nnr in· 
haltlich vollig ab, sondern auch im Umfange: wahrend H icks in Zeile22 
(der vollstandigsten, wclche erlialten ist) einen Ausfall von 11 Buchstaben 
annimmt: [-ων Ά ϋή(νησι) Κ αλλία]ς, erganzt Szanto 13 Buchstaben: [-ων 
Ά&η(νησι) Άντιγένη]ς\ dementsprcchend belanft sich die Gesammtzahl der 
fehlenden Buchstaben in den Zeilen 11—21 bei H icks anf 12, bei Szanto 
auf 14. Indeesen hat bereits W ilhelm  Eranos Vindobon. (z. Geschichtc 
von Thasos) beiden entgegengehalten, dass die Abkurzung von Ά&ήνηαι 
zu *Α&η sonst nicht belegt sei. Deshalb vermute ich , dass in Z. 22 die 
fur H icks' Erganzung [ων Ά ϋήνησι Καλλία]ς notwendigen 15 Buchstaben 
fehlen und dementsprechend in den voraufgehenden Zeilen 16 Buchstaben. 
Unter dieser Voraussetzung babe ich einige Zeilen zu erganzen versucht
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(rechts von dem senkrechten Striche ist in alien Zeilen die Anzahl der 
fehlenden Buchstaben feet bestimmt; links von ihm fehlt in alien Zeilen 
die g l e i c h c  Anzahl von Buchstaben).

Is]

[-0 του δήμον] . . 
[·ψ τήι αντήι] 
[-ων τις] ..........

10 [-αρχΐ-ης]

[-to g ]. .

...........................νειον 7ταρ(ά) . . .

. . . .  [γενη\(3)είσης τε όλιγαρ(χ)[ίη-]

...............ρή&η εν ολιγαρχίηι ι

............... μισ&δν οφεΜντων τ -

............. (ω)σι, οϊ τε φενγοντες ν(π)-

..............πολΐται εστων εν ήμέρ·

........... [π]ροστάτης μήτε των αλλ-

. . . .  λ α άγειν 7ζρώτον, άλλα καί e- 

. .  αι, πολΐται εστων. δ* αν όλιγ-

. [γ]ενη#είσης τριήκοντα μνας φ- 

. ν.ηρυγβεις ευεργέτης τής τζόλ- 
εϊως αν ζώηι, καί- ατελής έστω. Κα-> 

[·1 μηδαμώς λνσάτω μ] (η)δε ιβήφισμα μηδέ όρκος μηδείς
. το ψήφισμα τούτο * άλλ’ ότι civ έιτι

15 [ ....................... &ζιψηφ ί\ζηι ή  ορκον δμννηι, τζάντα άκρα-
\-τέα είναι. Οι δέ ταμ ί]αι άναγράψαντες είς λί&ον 3έ- 
\-ντων εις τδ ιερόν Αι\ονυσου· αντίγραφά τε των γραμμ- 
[-άτων είστήλας δύο λ]ειοτάτας άναγράιράντες έλ λί-

20
[-μ«η] . ίαίϊω. 'Όρ/.ον δέ ομόσαι ϊΐάντες α- 

όλιγαψίην καταστήσαντας κ-
......................................\[δ]ήμου} ον αν ή βουλή συνγράψηι/ίΑρχ-
[~ων *Λ&ήνησι Καλλία]ς, εν δέ Θάσωι βΗροφών Θρασωνίδη- 
\-ζ]................................ ! . . οχος Κλεοδήμον.

2 ^ E U .  — 5Υ Γ  H icks und R einach . — 17 H icks gibt ovvoovmii 
durchbrochcncn Typen. — 22/28 Ein Genotiv Θρααωνίδη[ο] ist in so epater 
Zeit nicht mehr zu rechtfertigen.

73. Marmor, im Jahre 1887 von dem danischcn Archaologen Herrn 
K inch in Limenas vermauert gefundcn. Schrift: στοιχηδόν, ΑΘΞ Κ ;  un- 
echtee u  =  E, uncchtes ov =  0 ,  fernor TOT OS =  τούτους — Herr 
K inch bcsass die Liobcnswurdigkcit, scino Abschrift mir zu senden und 
die Veroffentlichung folgender fiir don Dialokt wichtigcn Worto zu ge- 
etatten:

1 [’Έδοξεν] τήι βουλήι, τνχ[η]ι άγα&ήι — 2 μετέχονσιν εΐ 
δέ τις εστιν. . — 4 ήν δέ ταυ [τα] — 5 ήν δέ τις τανια άνα- 
δημιονρ[γήι] — 7 εδοζεν τώι — 8 τοϊς άλλοις &εοϊς ττάσιν άγαΟ .. 
— 9 -σίωγ γυναικών είσιν, τούτους — 12 τον νόμον τον τής
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στιμιης — 13 υμ$0£ττ (Objekt ist ψτφυσμα) — 14 \qotcoi0i\ 
HqayJsoc — 1δ τηις yirai&r· og — 16 τα 7̂ μ α τα  αντ<η 
ιρα τστω τοί Ήροηύ^ίς].

’ 74. Weieser M armorblock, ale Stofe vor oroem Haase in Limenas 
verwendet He B i m >e b  BCH XVII (1893) 123 no. I. Schrift: Α Θ Μ ί η ,  
unechtes or =  0 . Der Stein ist an alien Tier SeiAcn, namentlich rechte, 
abgestosoen. Diese Verstdmmelong moss aber erel aos jungster Zeil stam- 
znen. Denn eine Abschrift, die H err Kdcch im Jabre 1867 nahm and mir 
freandlichst zur Benatzang ubersandt bat , gibt alle ZeQen (mil Aus- 
nabme der letzten, welcbe bei De Bidder ganz feblt) vollstandig and 
anrersebrt.

Σάτιρος \4*'όρογηΰεος 
Κρινσγόρ rtg Jiorxog 
Ν ιμγω τ JtivoYjjvoc
'Λριοτογατης III να dog 

5 Σωστραιος Ει ηρεος
-ίημης llr rp tστρστ(<η')
Πν$ίωτ 'Ηγτριτττιϋνω

8 ΙΊν&σς Φσΐ'όΚεω
15 Den Bochstaben der letzten Zeile feblt alien die ontere H alite: 

doch ist die Lesong Tdllig richer.

9  J iY ^ jQ a ir p  <D/Zwro[c] 
*Ηρσς 0i)j(orog 
Τιμησι*{>στης Λ εω φστεο[ς] 
ΙΓΓ]ολ*ΊΤ4Υ~ης Λνσαγόρεω 

13 {31}εγσχρέων Φσναγόρεω 
(Φ\ίλτης *Ιτΐ7νο0&έτεος 
. . τι(ω)τ ’Λντιτΐόπττον.

7. Siplmos.
75. [66]. Felseninscbrift in einer Hohle Namens Καμάρα*. Ab* 

scbrifien τοη Fiflay and Boss benotzte Bobckh CIG no. 2428c. Boss 
IGIned. HI p. 5. Le Bas Voj. arch. pL VI no. 1A nU tor Bosm  diario“ 
Boesl IGA no. 399. Cauer* no. 528.

Νν(μ)ψεωτ
Hl t f cQf '  huQor.

8 . A styp ala ia .

76. „Au Kastro. Ches Georgias Arlanas; dans n u  fentitre" Le- 
gbasb BCH XV (1691) p. 635 do. 12.

ΚΛ$ΊΑΓΟΛΗΙΚΑΙ££ΗΑΓΟ 
K X u a y o Q ψ  m u  Ξ ε ι ν α γ ό [ ρ η ι ■]
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III. Die kleinasiatische Dodekapolis.

Herodot I 142 ..  γλώσσαν δε ον την αν την οντοι νενομίκασι, άλλα τρό- 
πονς τέσσερας παραγωγεών. Μ ίλη το ς  μεν αντεών πρώτη κέεται πόλις προς 
μεσαμβρίην, μετά δε Μ νο ϋς τε και Π ρ ιή ν η ' ανται μεν έν τη Καρίη κατοί- 
κηνται κατά ταντά διαλεγόμεναι σφίσι, — αΤδε δε εν τη Ανδίη' "Ε φ εσ ο ς , 
Κ ολοψώ ν, Λ έβ εδ ο ς , Τ έω ς, Κ λ α ζο μ εν α ί, Φ ώ καια. ανται δε αι πό- 
λιες τησι πρότερον λεγβείσησι όμολογέονσι κατα γλώσσαν ονδέν, σφίσι δε 
όμοφωνέονσι. — έτι δε τρεις νπόλοιποι Τάδες πόλιες, τών αι δνο μεν νήσονς 
οίκέαται, Σάμον τε και Χίον, ή δε μία εν τη ήπειρο) ιδρνται, Έρνϋραί. Χ ΐο ι  
μέν ννν και Έ ρ ν ϋ  ρ α ιο ι κατά τωντο διαλέγονται, — Σ ά μ ιο ι δ' επ' εωντών 
μοννοι. Οντοι χαρακτήρες γλώσσης τέσσερες γίνονται.

1. Die nordliche Inselgruppe.
(Chios, Erythrai.)

a. Chios.
77 und 78. Dachziegeln. P aspates Χιακον γλωσσ, 417 no. 42 und  43. 

Studniczka Mittheil. XIII (1888) 182 no. 43 und 44.

HQHYSSAO Θαρσννων.
ΑΠοΛΛΩΝΙΔεΩ Άτιολλωνίδεω,

79. [175]. Marmor, links gebrochen, im Hause eines gewissen Kot- 
zatos. Nach Abschrift und Abklatscb H aussoullier BCH III 316 no. 4, 
darnack Roehl IGA. no. 382, R oberts Introduction no. 160, E H offmann 
Epigrammata no. 63. Ca u e r3 no. 497. — Schrift: στοιχηδόν, injederZeile 
11 Buchetaben (in Z. 5 und 6 ist vorn einc Stelle frei, wenn wir nicht 
etwa in Z. 6 έσ\\στ]1 crganzen wollen). Ionischcs Alphabet, von alteren 
Formcn nock V, unechtes ov und ecktes ov in Z. 1 «  0 . Aue dem 
V. Jahrk.

Έσλη[ς] τον(τ)ο (γ)ν\var/.ος οδόν 7τ\αρά τ(η)νδε τε σ\(η)μα 
λεωφόρον || Άσπασίης Ια\[τ\1 κατατνβ’ψ\[έν]ης ·

οργής S* ά\[ντ ] άγα&ης Ενω\[πί]δης τάδε μ^1[ημ]α 
αυτή ίτΰίο\τηοεν, του παρά\*οιτις εψ,

Yere 1 ΤΟ ΙΟ: τοντο H aussoullier. — ΤΙ ΝΔΕ die Absckrift.

80. [174]. Weiseer Marmor, oben unvollslandig, auf alien vier 
Seiten beschrieben (A Vorderseite, B rechte Schmalseite, C kintere Seite, 
D linke Schmalseite). Nach Abschrift F rontier’s in Minuskeln Μονσ. 
Βιβλ. II 1 (1876) p. 37 if. Nach Abschrift und Abklatsck H aussoullier 
BCH IU (1879) 230 ff. Nach drei Abklateohen bei Roehl IGA no. 381.
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Nochmals rcvidiert von Sttdxiczka Mittheil. XIII (1888) p. 164 no. 1. 
Nachgcdruckt und besprocben von Blass Satura philolog. Sauppio obi. 
127 ff., R oberts Introduction no. 149 und p. 343 ff.

Schrift: gewohnlicbes Alphabet, ΘΜΝΞΡ SV und Y, unccbtes ov =  0, 
unccbtes h =  E oder El. Die Sciten B C D  eiud von anderer Hand als 
A bcschricbcn: die Buebstabeu stehen auf ihnen ατοιχηδόν (B je 10, C je  
20, D je 10 in der Zcile), # und o eind kleiner und die zweite Hasta des 
Ny ist niebt bis zur Fusslinie hinabgezogen.

Zcit der Abfassung; das Y. Jabrhundcrt.

A.

1 -ος· α (π )ό  (τ )ο ι(τ )ο ν  μέχρι \τή ς]  
τριόδου, η *£ Έ ρμώ νοσοαν [rp-] 
-έρει, τρ ε ις · α π ό  τη ς  τριόδου  « [/-] 
-ρι Έ ρ (μ )νη ό σ σ η ς  ί ς  τη ν  τρ ίοδ- 

5  -o r εξς· α π ό  τούτον  μ έχρ ι τον  
J ήλιον τρ ε ις · σ ν νπ α ντες  ονρ- 
-οι ίβ ό ο μ ή /.ο ιτα  ιτέντε,
’ Οση τω ν ονριυν τοντιον  ε- 
~(σ)ω, π ά σ α  Λ ο φ ιτ ις .  ”Η ν  τ ις  τ -  

10 -ινα τω ν εκρών τούτω ν  
τ ιξελη ι η μ ε σ ε λ η ι  η α- 
-ιρανέα π ο ιή σ ε ι ε τι άδιγ.ι- 
-(η)ι τη ς  πόλεο)ς, εγ.ατόν σ
τ α τ ή ρ α ς  όιρεΟΛτω γ.άτι- 

15 -(μ )ος έστω , π ρηξά ντω ν  δ ’ ον- 
-ροιρνλαγ^ς· ην όέ μ η  π ρ ή -  
-ξοισιν, α υ το ί οιρειλοντω - 
-ν, ττρηξάντων 6* ο ί π ε ν τε -  
-γα ίδ ε /xx τους ουροιρΟχτγ,ας·

20  ην δέ μ ή  πρήξο ισ ιν , εν ε (π -)
-αρήι Ισ τώ ν .

C.

..............; * · · , ·  "Η ν  04 « - ]
[-g τους πρ ια μ ένονς άττογ.ληί-]

1 \-ηι] rj δι/.(ά )[ζητα ι, τους άττογ,λ-]

Β.
[.....................οϊ π -]
[-εν](τ)ε/.α[ίδεγ.-]
-α ες βουλή[ν εν-] 
-ει/Λ ντω ν  [εν] 
π έ ν τ  ήμέρη[ι-] 
- σ ι ν  τους δέ γ.ή- 
-ρυ/.ας δ ια ιιέ-  
- μ ιράντες ές τ-  
-ας χω ράς ν.η[ρ-\ 
-νσσόντω ν  κα- 
-I δ ιά  τη ς  π ό λ -  
-εως αδηνέως 
γεγωνέόντε- 
-ς άποδε/.ννν- 
-τες  τη ν  ήμέρ- 
-ην, ην αν λάβω - 
-ισ ιν  γ.αί το  π -  
-ρήχμα  προσν*- 
-ηρνσσόντων, 
ο τ ι  α μ  μέλλη-  
- ι  πρήξεα& αι· ’ 
Υ,άγδι/,ασάν- 
-τω ν τρ ιψ .ο σ -  
-αον μ ή  'λάσσο-  
-νες άνηρί&ε- 

25  -ν το ι εόντες.

D.

Ρ Ο Ι
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[-η]ϊομενονς η (π)[ό]λις δεξαμ[έ-] 
[~ν]η διγχχζέσ&ω, γ.άν οφλψ, [ν-] 
-7νεραποδότω · τώι δε πρια[μ-]

5 -ένωι πρψ μα εστο) μηδέν. [’0-] 
“C αν τάς πρήσις άγ.ρατέα\ς\ 
,νοιηι, ίπαράσΰο) γ.ατ αντ[ον] 
δ βασιλεύς, ε π ψ  τάς νομ[α·]
-ίας έτζαράς ποιηται.

10 Τάς γέας γ.αί τάς οΙν.ί(έ)α[ς] 
επριαντο· των Λννι/.ώ ττα[ί-\ 
-δων 'ΐ/.έσιος ' Ηγεπόλιος 7t- 
-ενταγ.ις'/ειλιων τρΐΎ\γ\ο-\
‘ΟΙων τεσσ[ερ]αχόντων, Λ(ϊ[η-]

15 -ναγ[ό]ρ[η]ς Ηροδότου γειλί[θ)-]
-ν επτακοσίων' Θαργελεδ\ς\ 
Φιλοκλης Ζηνοδότου τάν [Ε-] 
-νάδψσιν διςχειλίων (ε)[/Γ-] 
-τακοσαον, Θεόπροιτος κΟ[ι-]

20 -νοπίδης τόγ Καμινηηι χ[ε-] 
-ιλίων γ.α.1 δΥ,τακοσίιον [επ-]
-τά' Κψριος τά εμ Μελαίνη[ι] 
*Λκτψ τριςχειλίων επταΥ,- 
-οσίων ενενηγ.όντων Βία[ς]

25 'Λσίω.

[χ\ειλίο)ν είνα- 
-Υ.οσίων Λευγ~- 
-ίππος Πν&ώ τ- 
-ήν οΐΥΛην τ[η-]
-ν 'Λνδρεος π[ε~) 
-ντακοσίων π- 
-εντηκοντων 
διών : "Λσμιος 
Θεόπομπος *Λ- 
-γναίου τάν Οΐ- 
-0)ΐ χειλιων τ- 
-ριψ,οσίων δ- 
-έν.ων διών : 7- 
-Υ,εσίου του Φίλ- 
-ωνος 2τράτ[ι-] 
f-o]g Λύσω τοϊ%- 
\-ό]πεδον διηκ- 
\-ο]σίων ενός.

A. Ζ. 1 A l ' u i u Y i O  H aussoullier Roehl. — 2 η 9ς Blass. — 3/4
«[/]|(η F rontier. — 6 αύμπαντες F rontier, H aussoullier, t \ l ·
HP A R o ehl , 1ΥΓΡΑ =  ούνπαντες Studniczka. — 9 „Dor wagerochlc 
Strich dee Δ iei eo dunn, daes cr wolil ale absichtlich gctilgt autzufaesen, 
also Λοψιτις zu leeen iel“ Studniczka. — 12/13 KI|HI. — 20/21 ENEI^ |  
\PHI  der Stein: εν ε(π)αρήι H aussoullier.

B. Z. 1 . i i L K A . . . .  der Stein. Zcilc 1—4 Bind von F rontier cr- 
ganzt.

C. Bie Zeilo 2 incl. crganzt von Blass. — 10 OIKIEA.  der Stein: 
οϊχί{ε)ας R oehl. — 15 ΊΙροδότο F rontier , H . . . . T O  H aussoullier, 
H i . . . TO R oeiil. — 17 Φιλοχλής F rontier, ||P IA O  Ro eh l : irrtiimliuh 
licet Haussoullier TIMO. 19 x 0[1]νοτιίδης F rontier , xOi νοπίδης 
Blass. — 24/25 Βία [Π]\αοί(ο F rontier , B\l\a [Π\\ασίω Haussoullier, 
Βία[ς] | Άσίω Blass.

D· Z. 1 . . I O N .........F rontier , . . 1 0 1 ............H aussoullier. — 2
όναχοοίων Bechtel. — 16 Στράτι\[ο]ς F rontier. — 19 -οσίων F rontier,



42

*
i

I *'

*Ψ
l
b :

k ~
< . ' 
- >
'' 4

\

5
r

fi
i

, »·' *
i-··

■··

1

I
3S

81. Gefunden in Kardamyla in cineni Wasserbassin. Einige Worte 
bereits im CIG Addenda 2214 c. Vollstandig veroffentlicht von Zolotas 
in dcr Έψημιοις vom 23. Aug. 1889, nachgedruckt von Reinach Chro- 
niques d’Orient 1890, p. 638 f.t von H aussoitllier Revue des Etud. Grecqu. 
Ill (1890) 211 ft', und in der Berliner pbilolog. Wochenscbrift 1889, Spaltc 
1194 ff.

Die luschrift stamnit aus dc 
in jeder Zcile 16 Buchstaben. E

\*Eui Τ]έλλ[ι]ος πρ[ντόν·] 
•εος βουλής γνώμ\η9 εν r-J 
-οίς αλσεσιν μ\η ποιμ-] 
-alvuv μηόέ 7.οττρ[εόει-]

5 -ι,β ην όέ ποιμαίνηι [rj i-J 
-γορβηι η βον/.ολψ, \6 ι-] 
•όών ν,ατειπάτω πρ[ός] 
τους βασιΗας ό){νώς] 
προς τον &εον * τώι όέ \πο 

10 -ιμαίνοντι η ντρορβε- 
-οντι η βον/.ολεοντι ψ  
-μιεΥ.τον Ι'&ννα έστω 
γα τί γ.τψος έκαστο

ν . oder IV. Jahrb. Schrifl: στοιχηδόν, 
ti, Ο =  ον.

14 -r· ψ  όέ γ,οπρεόων αλ[/-] 
-σ/.ψαι, πέντε σταιη- 
-ρας οερεΟΑτω άγνώς 
προς τον 3εοΖ’ ψ  όέ 6 id- 
-ojv μ ή Υ.ατείπει, πέΐΎ- 
-ε στατήρας ό(ρει?.[έτ-]

20 -to [ijepoig των &εώι . . .
. Xiogccva έν τοϊς . . .

] . σ . . lYJBva εκ τον t[c-J
\-ρον\ μ[η 'γφ\έρειν τα Ιερό9 
Ιην d*] έ[χ]φέρτ\[ι] αρεστα 

2 5 ............ ..  . . . ν · . οτνόε

82. Stele, gefunden bei Μάομαρον imveiov των Καρδαμνλων, ein- 
gemauert im Hause dee Priesters Stephanos Koutres. Veroffentlicht von 
Zolotas in der Έφημερίς vom 23. Aug. 1889, abgedruckt in der Berliner 
pbilolog. Wocbenechrift 1889, Spalte 1195 und in der Revue des Etudes 
Grecques III (1890) p. 212 von H aussoullier.

Die Buchstaben sind στοιχηδόν gesetzt, je  8 in der Zeile. Etwa 20 
Zeilen eind oben verloscht. 0  =  ου in Z. 9.

. . aw  . . .

. . ντα μη [κ-] 
-ατηγορεί- 
~τω προς Κα- 

5 -νχασέ[α]ς μ·

6 / ϊ )/ /•ψ  επει μη-
[-τ ] έργων μη-
-δενί ανη[κ-]
[-δ]ως· ονρον δ-

10 [-$] αν ελβάλ-

11 -ηι, στατηρ 
[α]ποόότω ΐ- 
[~θν]ναγ υμΙ 
[τ]ηπαρψ ε- 

15 [~ν]εχέα9ω.

83. [177]. Marmor, nur rechts vollstandig, bei Meeta gefunden, 
je tzt verm^Bert in der Kirche des "Ay. Ταξιάρχης. Haussouixier BCH 
ΠΙ 317 no. 5. Weniger genau und vollstandig bei P aspates Xtaxov γλωσσ. 
414 f. no. 32. Ioniscbes Alphabet, unechtcs ο υ ®  O. Die Buchstaben 
steben στοιχηδόν.
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. . . .  ος Χάροη’ος 10 \^Ερ]/ιοδάμας Κ λεοτίμον
[Χ α ρ]μης 'ίτ τπ ο ΰ ό ο ν  \ J i \ /mioq  Α είνεος
\ J αμ]ασίστρατός Αεωσέβεο[ς] [*Ερ]μόδοτος Φανογ^ρίτον
[Κ λέα ρ χ ο ς  Μ εγακρέιοντος [Τ ιμ ^ω να ξ  Φ ανο/.ρίτον

5 [3ΙΙ]γ.%νλος ’Η ροπν& ον \Κ ρ ΐ]{τ)6λα ος *Αμφοτερον
[*Απ]ε?.λής Π λειστω ναν.ιος  15 . . . .  c ^Α ριοτώ ναγζος
\Σγ.]ίμνος Αεωνι/Λδεο ............ης Α γν ο ί ον
[Θε]όττροτεος Ζήνωνος [Κ)*ε~]Ίτος Π οσιδέον .

9 [Κά\νγ.ασίο)ν Κ α λλισ τρά τον

3 Αεωσέβεο[ς] Blass. — 4 Κ Ρ Ε ΩΝ  beide Ile rausgcber: Μ εγαχρε■ 
(ό)ντος Bechtel.

84. [180—182]. Drei Grabsteine, in Kirchen vermauert. Haus- 
soullier BCH III 325 no. 13—15. Ionisches Alphabet aue guter Zeit.

a« *Ερμ!εω. b. Φιλεος. c. *Εγ,αταίη Μνησεδς.

85. [186]. Stein, gefundcn nahe der Siidkustc (Gegend Αώηα). 
Hausoullter Bulletin III (1879) p. 322 no. 8.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Α π ό λ λ ω ν ο ς  
ΑΓΡΕΤΕΩ Ά γ ρ έ τε ω .

Der Herausgeber verweiet auf άγρέταν· ηγεμόνα, ϋεόν. Hesych.

PATES

1 'H qo?rv&ov 
τον Φ ιλαίου  
του Μ ι/.γ,νλον  
τον Μαχ’δρογΧεός 

5  τον Α ντοο& ένεος  
τον Μ ανδραγόρεο) 
τον  3Ερασίω  
τον * Ιπποτιω νος

Pas

9 τον yΕνΑιδεω  
τον *Ιπ7ΐ;οσ&£ν(ε)ος 
τον Ό ρύΓΥλεός  

12 τον Ί π π ο τα ο ν ο ς  
τον  3E ym o v  
τον Έ λδ ίο ν  
τον Κ ύπ ρ ιο ν .

86. Stein, gefanden bei dem Orte Βοννός in eincr Kirche. 
Χιαχον γλωσο. 401 no. 1. Unechtes ov =  0 .

Z. 10 ΣΘΕΝΟΣ:  ·αϋένους P aspates.

87. Basis aus grauem Kalk. P aspates Xtaxov γΧο)οο. 416 no. 39. 
Genauer Studniczka Mittheil. XIII (1888) 167 no. 6. Schrift: A OP OP 
*Y, unechtes ov ==» OY. Yiclleicht noeb aus dem IV. Jakrli. Von den 
18 Namen haben dialcktischen W ert:

1 ΜήτΐΥ.)Ας Μείδιο 3 Εοττα&ίδης Avnoyov
2  Κ λ ε ίσ ιπ π ο ς  Α ρ ια τ ε ο ς  6 Ε ό π ό λ ε μ ο ς  J io v v o lo v ,
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1 Μ ΕΙΔΩΝ als selbstandige Zeile Paspates, „der Genetiv
Μείόο) iet sicher" Sttoniczka.

88. Drei Grabsteine: a  and b herausgeg. von Studsiczka Mittheil- 
XIII (1888) 179 f., no. 32 und 35; c bei P aspates Χιακον γλωασ. p. 422 
no. 61. Gcwohnlichcs Alphabet: ΑΘΡΣ.

a. Itarnr/Mov Εν.αιέϊς.
b. 'Λ&ηνώ ΐ4γα$0Υ.?^νς, | γυνή δε ΕνποϊΑμον.
C. s lr /.ομηόης | 'Λστνγ.λεος.

89. [183]. Stein, auf beiden Breiteciten (a und b) στοιχηδόν bc- 
ecbricbcn. Haussoi llieb BCH III 242 ff. Aus der Mitte des IV. Jahrh. 
Die in der κοινή abgefasstc Inschrift cnthalt noch folgendc dialektiscbc 
Formen:

άνωρύξιος G enetiv  1)35, άξιηa u ,  γη αιδασμος ,,νοη A bgaben 
frei“ aso b$o,  γη ε/χαοατηρίη „ L a n d , dessen A bgabe im  hun- 
dertsten  T eile  des E rtrag es  besteht" a i s .  si. 49/50 bao/si, ενη?.σ- 
σιον „Pachtsuiu!ne“ a s . 37.48 b « ,  επιγνώμονες eine B ehorde ai4 
b 45 j ετεος a i s * * si b 6 , Καοκασίοηος a 33, Κλντίδεων a7-29 b n ,  
Λαγοειης a35, -λιώνειψ b3o, οΐη ,,ΌογΡ* a ιβ, OiyJaos bss·

b. Erythrai.

90. [197]. Marmor, jc tzt in der evangel. Schule zu Smyrna. Movo. 
ΒιβΧ. II, έτος 2/3 p. 60 no. 143. Eine Abschrift Lolling’s benutzten 
Kaibel Rhein. Mus. XXXIV 183 ff., Roehl IGA no. 495. Roberts Intro
duction no. 141. EHoffmann Epigrammata no. 61. Ein Abklatscb stand 
Bechtel zur Vcrfugung. — Scbrift: Α Δ ^ Η ® Μ ^ ,  D =  q, t ,  Φ, +  =

— xjv — t I τόδε σ[/β μα μητηρ επέ&ηγ\ε $ανόν\τι: 
Φανο'/}ρίτη παιδί | χαριζομ\ενη.

91. [198]. Stele aus rothem Tracbyt, im Nordosten dcr Stadtmauer 
gcfunden. In Minuskcln veroffentlieht im Μουσ. Βιβλ. I ll (1880) S. 148 
no. τϋ', danach bei Roehl IGA no. 494, Cauer2 no. 482. Genau abgc- 
bildet von J udeicii Mitthcil. XV (1890) S. 338. Scbrift: AEPO*V<t>, 
pncchtcs ον — O,

* ’Λριοτον.λεος
γνναΐΥος 
τον Τηλεψανεος 
’Εκαταίης της 
έ/εονυδος.
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92. Graublauer Stein, im Dorfe ZeitGnler (zwischen Erytlirai und 
Klazomenai) gefunden. J udetch Mittheil. XVI (1891) 286, no. 5.

I H N O *  Ζ ηνδς
ΟΛΥΜΠΙ ' Ο λυμτά[ου\

93. [199], Stein, links gebrochen, in der Kirche der Μητέρα του 
Θεόν bei Lytbri. L e Bas Yoy. arch. Tnscr. Ill 1 no. 39, darnach D itten- 
berger Sylloge no. 53, H icks Manual no. 70. — Gewolinliches ionisches 
Alphabet (a ), die Buchstaben στοιχηδόν, unechtes ου durch O oder OY, 
unechtes u  durch E oder El, die Zeilen von verschiedener Lange (Princip 
der Silbentrennung). — Zeit der Abfassung: nach dem Siege des Konon 
bei Knidos 394 v. Chr.

(*'Εδοξει>\ τη βουλή υμι τώι 9 [καί] ηολζμου καί εΙρήνης 
[δημοη.· Κ  \όνωνα αναγράψω [κα]ί *Ερυϋρα1ον είναι,
| εδεργ]έτην 3Ερυθραιών \ην\ βούληται. Είναι δε
(υμι 7Πρόξενον, υμι 7Γ,ροε- 12 \ταν\τα υμι αυτώι και ικ- 

ί) \~δρί]ην αυτώι £4ναι εν *Ερυ- \-γυνοι]ς. Ποήσασ&αι δε
|-Ορ\ηισιν και άτίλειαν [αυτόν ε]1κόνα yαλκήν
\π]άντων χρημάτ(ον υμι \1/νίχρυοον\, υμι οτηοαι,

8 \ε]σαγωγης και εξαγωγής 10 | οπού αν δόξηι\ Κόνο)νι ..
Ζ. 11 erganzt von Djttenberger, Ζ. 1C erganzt von Bechtel.

94. [200]. Stein, Architrav einer Thiir. Hamilton Researches in 
Asia min. II no. 231. L e Bas Voy. arch. Inscr. HI 1 no. 38, darnach 
Loewy IGBildh. no. 59, EFIoffmann Epigrammata no. 325. Ionisches 
Alphabet guter Zeit, unechtes ου =  0. Ans dem Anfange des IV. Jahrh.

. . . .  ΰέρσης άνέΟψ.εν ΐΛϋψαίηι ycohovy^ioi]
πα\1ς] (Ζ)ωίλον Νητης δ' ε\ρ](γ)\ο]ν [ε]τευξε τόδε.

Ζ. 1 Α Ι . . Ο Ε Ρ £ Η £  H amilton, . . . Ζ Η Ζ  Le Bar. — 2 Γ Α . Ξ Ω Ι Λ Ο  
Hamilton, . . . Λ Ο  L e Bar. — Ε . Τ . Ν  L e Ba s : £[g](y)[e]i' Ross. Hass 
*νψης «  Ό νήτης zu lesen sei, vcrmutct Ross.

95. [201]. Marmor, auf zwei Sciten beschrieben, jotzt im Museum 
der evang. Schulc zu Smyrna. F rontier BCII VIII 346 und Μουα. Βιβλ. 
V 19 IT. no. 235. Nach einem Abklatsche ist die Breitseite photolitho- 
graphicrt von Bechtel , Taf. 4. Gewolinliches ionisches Alphabet, die 
Buchstaben στοιχηδόν.

a, Broiteeite.
.........................................\ί]μ Μαλυείηι νδατα και [^|c)^o.............
......................................... in της άγορης είς Κλέας υ μ ................
................. [odi ς δημ]οσίη ίτίρη εκ της άγορης ττα[ρά . . . .]
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............................................. οδός άνδροβασμός* ετερη ε κ .................
5 .......................................... [κ]αί τον Γόργον τό ιερόν ύ ς .................

..............[ετερη εν, τ]ης άγορης ηαρά τό ηρώων τ ο .................

................. [o<Jo<? δημοσί]η* ετερη εν. τον Κεγχρεώς τον . . . .

. . . .  [ο4ός δημοαί]η * ετερη ίν. της άγορης in i  τή[ν] . . .

............................... [o]do£ άνδροβασμός' ετερη ά η ό .................
1 0 .............. [odog δη]μοοίη * ετερη άηό τον Ήραν.?^[ίον] . . .

.............. \όδος δη]μοαίη' ετερη άηό τον Κεγχρε[ώς] . . . .

...................................Φιλώτη[ί\ης εις τό 'ΑΟηναιον ofddg] . . . .
. . [ίν της άγορ]ης διά *Ε[ρ)ν.νμων in i  τό νεραμο[ηωλεΐον) . .
............................ον χώρον άηό της άγορης διά Κο\λωνεών\ . . .

1 5 .................................. άδας οδός δημοσιη* ετερον ν η ό .........................
........................ [*Γ]ερι, άηό τον 3ΗρανΜιον διά της I ......................
............................ ίωνος είς ττν οδόν την δημοσίην ........................
..............[Χαλ/.\ιδεών όπισ&ε της αυλής νηερ τ ο ....................
. . [οΑ>£ δημοο]ίη άηό των Θηγεών των *Αστνάνα[ν.τος] . .

2 0 ............................ποταμόν τον εν τώι Π ρινεϊ* ο δό ς ........................
..................... [ν]πό την Κολώνην είς την οδόν την ... .......................
. . . .  [ddog] άνδροβασμός* ετερη διά Ε νμ α ια .........................
..............[dd]o$ δημοσίη διά Κολωνεών ε Ι [ $ ] ........................
. . . .  [Μαρά\$όντα είς τό ιερόν ναι ε ί ς ...................................

2 5 ..................... [ιερ]οι τον 'Απόλλωνος επι &αλά[σσηι]....................
..................... [εΖ]$ Μαρα&όντα επι &αλάσ[σηι\ ... ...............................
.............. [εί$] την οίψ  ε[ν] τ η ς .............................................................

Ζ. 1. ΜΑΛΥΕΙΗΙ Frontier und Bechtel: doch nimmt das zweite 
I keine besondere Stelle ein. Entweder ist es also nachtraglich zwischen 
η and v hinzagefugt, oder es bildet uberhaapt keinen Buchstaben, son- 
dern nor einen znfalligen Hiss dee Steines, wie Bechtel vermutet. — 
12 Φ Ι Λ Ω Τ . . HS Frontier, . Ι ΛΩΤΗ. . .  („das η nicht ganz sicher“ ) 
Bechtel. — 13 Ε.ΚΥΜΩΝ F rontier, Ε. .Υ/ ΊΟΝ („gegen ω spricht das 
Spatinm; mir scheint 0  sieber") Bechtel: vgl. jedoch διά c. Gen. in 
Z. 16. 23. — 22 Ενμαιά[δεων] ? — Z. 24 nnd 26 Bechtel umschreibt 
Μαραΰονντα: das erscheint mir bedenklicb, weil unechtes ov in den zahl- 
reicben Genetiven auf -ov, in denen aich die alte Ortbographie 0  =  ov 
am langsten zo halten pflegt, s t e t s  durcb OY gegeben ist. Andrerseits 
weist der Inselname Μαραϋοϋαοα (*-0eaaa) anf einen Stamm Μαραθο/τνι-.

b . Schmalseite.
6 ^Αρ\χηγέτεv είς *Αχίλ[λειον\ 8 -εν τό Ιερόν ετερη. 

Ζ. 8. Etwa [!£p/i]ev zu erganzen.
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96. [202]. Marmor, auf der Burg gefunden. Le Bas Voy. arch. 
Inscr. ΠΙ 1 no. 40, darnach H icks Manual no. 102, D ittenberger Sylloge 
no. 84. — Ionieclies Alphabet, nnechtes ov im Genetive =  0 ; die Buch- 
staben sind στοιχηδόν gesetzt, die Zeilen von verscbiedener Lange (Princip 
der Silbentrennung). Zeit der Abfassung: der Bnndesgenossenkrieg, nach 
H icks das Jahr 357 v. Chr.

ί^'Εδοξεν] τψ  βονλ[ψ καί τώι]
[δήμιοι· Μ]ανσσωλλον γΕ]γχττ[6μνω]
[Μνλασ]έα, ίπεί ανήρ άγα&ός [ίγέ-\
[-νέτο π]ερί την πδλιν τ ψ  *Ερν- 

5 [-3ραί]ιον, είναι εόεργέτην της 
[πόλ]εως και πρόξενον καί πολί- 
ί~τψτ] ’m i εςπ%ονν καί 1‘κπλονν 
[και] πολέμου καί εΙρήνης, άσυλε[ί]
[καί] ασπονδεί, και ατέλειαν κα[ί]

10 [πρ]οεδρίην ταοτα δί είναι αό-
[-τω]ι γ.αί έκγόνοις. Στήσαι δε α[ο-]
[-τον κ]αί εικόνα χαλκην έν τηι ά- 
[-γ°ρη]ι και ]Λρτεμισίης εικόνα 
[λι&ί]νην ίν τώι *Λ3ηναίωι, καί 

15 [στεφ]ανώσαι Μαυσσωλλον μεν 
[ίκ δαρ]εικών πεντψοντα, *Λρτε- 
[-μισίην] δε ίκ τριήκοντα <ϊαρε[*-]
[-κών * γράφ]αι δε ταοτα εσττλη[ν]
[καί 3έίνα]ι ίς το \'ΛχΕηναιον,

20 [επιμελη3](η)ναι [df; τους εξεταστείς.]

Ζ. 3 [Μυλασ]έα F oucart und D ittenberger. — 2 0 .................IΝΑΙ:
erganzt von Bechtel nach der Inschrift no. 97, Z. 8—10.

97. [203]. Marmor, jetzt im Museum der evang. Schulc zu Smyrna. 
Μουα. και Βιβλιοϋ. Π, έτος 2/3, ρ. 60 no. 142. Nach einem Abklatsche 
photolithographies von Bechtel auf Tafel 5. Tonisches Alphabet mit 
apicee, die Buchstaben οτοιχηδόν, 16 in jeder Zeile. Aus dem IV. Jahrh.

1 0* αντοϊς καί ε\ς\πλο[υ-] 6 καί προεδρίην γράψ-
-ν καί εκ(7ν)λονν καί jcoK- -at δε ταοτα καί 3ε7να
νέμου καί ειρήνης άσ- -ι ίς τό ί4&ψαιον, επι-
-υλεί καί ασπονδεί, κ- -μεληΒψαι δε τους ί-

5 -αί δίκας προδίκους 10 -ξεταατάς.
Ζ. 2 ΕΚΛΟΥΝ der Stein. — Hinter ταδτα iet, wie Bechtel mit 

Reoht vermutet, Ιοτήλην vergessen worden. — Das erete I von ΰείναι



48

nimmt keine besondere Stelle ein, sondera ist nacbtraglicb zwischen s 
und v eingeffigt: der Steinmetze batte also znersi in alter Ortbographie 
ΘΕΝΑΙ =  diivat gescbrieben.

2. Die nordliclie Festlandsgrnppe·
(Phokaia, Klazomenai, Tens, Kolophon, Ephesos).

a. Pliokaia mit seinen Kolonieen.

Phokaia.
98 . Scherben einer Vase. F linders Petrie  Nankratie pb XXXV 

no. GGG.

SNOCDOKAII [άνϊ9γ/]εν 6 Φω*αί(ε)[νς].
99. [170]. Stein. Nach Cyriacts Axc. beransgeg. von Rtemaxx 

ΒΟΗ I 84 no. 17.

*Λ&ψαιψ ΦίογΜίΊς a itl των πολεΐμίωv δεχάτψ.

Lampsakos.
100. Anf dem liaise oiner in Kolopbon (Μάλκατζικ) gefnndenen 

Vase. Kontoleon Mittbeil. XIV (18S9) S. 317, genauer Reinach Revue 
arcbeol., serie III, tome XIX (1892) p. 124. Scbrift: Α Θ Ρ Υ Ω ,  nneclites 
ου sa= O.

7Afr),ov iy  Ααμψάγ,ον in i  Αεωφάντον Λάμπρου.

101. [171]. Marmor, in einem Privatbause zn Lampsaki. L o llin g  
Mittbeil. IX 6G. Gewobnlicbes ioniscbee Alphabet.

[. . . * Λ π o ] (X ) lo ( fa v £ V J , Ήπειρον.λης Κλεομηόρον Έ ρμψ.
Bechtel vermntet Κλευυμπόρον.

Massalia.
102. Grabstein, in Tharros gefunden. Cavedoxi Bullettino arcbeol. 

Sardo III (1857) p. 180. Neigebafr Arcbaeol. Zeit. XVI (1858) p. 200*, 
darnacb bei Kaibel IGSI no. (510. Da sicb beide Herausgeber der ge- 
wobnlicben Initialen bedienen, so lasst sicb fiber die Scbrift, besonders 
fiber die Form des ξ  nicbts angeben. O =  a> in Z. 3.

Ενξε νε *Λνα\ξ{λεω | Μασοαϊ^ι] ήτη.
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l). Teos mit seinen Kolonieen,

Teos.

10B. „Bowl, painted in and out" F linders Petrie  Naukratis pi, 
XXXV no. 700. Sebrift: ^ Η ^ Ρ Φ , Ο =  συ, von dem o nur < erhalten.

104. [155]. Koloss von Abu-Simbel, Soldnerinschrift. L epsius Denk- 
maler XII, Abth. VI, Bl. 98, no. 51G, darnacb R oehl IGA no. 482b, R o
berts Introduction p. 152 no. 130 b.

Sr£*l&VSOTBlo* Ή γψ ίβ υ ς  6 Ύψος.

ΉγησΙ-βνς ist zweistammiger Kosename zu ΉγησΙ-βονλος, vgl. Άγέ(λ)λνς 
=  Άγέλαος F ick Griecb. Personennamen 2 S. 18, Έπαφρνς =  Έπαφρόδιτος 
ebcnda S. 16. Die von K irchhoff dem Alphabete zu Liebe aufgestellte 
und allgemein angenommene Lesung Έλεοι- bietet sprachlicbe Schwierig- 
keiten. Der Anstoss, welcben man an *21γη<η- nimmt, liegt in der Be- 
zeicbnung des η durcb £  (neben Τήΐος): da jedocli gerade diejenige Flache 
dee Steines, welche die Worte ό Τήϊος enthalt, verscbeuert ist, so konnen 
die letzteren sebr wohl von anderer Hand an Stelle eines ureprunglicb 
binter *Ηγησίβνς befindlichen und spater ausradierten Zusatzee einge- 
scbrieben sein.

105. [156]. Zwei Stelen, in der Nahe des alten Teos gefunden, 
bescbrieben mit strafgesetzlicben Bestimmungen. Diese wurden nach drei 
Abecbriften, welcbe Sherard (1709 und 1716) und L isle  (1716) genommen 
batten, zuerst von Chishull Antiqu. Asiat. 96 IT. veroffentlicht. Leider 
fand scbon Le Bas die eine Stele nicbt mebr wieder, ho dass ihr Text 
lediglicb auf Chishull und einer von Ottfr . Muller fur Boeckh CIG 
no. 3044 beeorgten Kollation der Absebriften Sherard’s berulit. Die In- 
ecbrift der Stele A ist am vollstandigsten und zuverlaseigsten von L e Bas 
kopiert und in der Voyage arch., Inscript. Ill 1 no. 59 berausgegeben, 
darnacb bei Roehl IGA no. 497, R oberts Introduction no. 142, Caiter* 
no. 480. — Schrift: Ο / ^ Ν ϊ Π ί Λ ,  unecbtee u  =  E oder El, unecbtes 
ov =  0  oder OY.

Zeit der Abfaeeung: nach KmcimoFF A lphabet4 S. 13 fi. die Olym- 
piade 76—77 (also etwa um 475 v. Chr.).

[·
[o

άνέ&η\ζ,εν : τΑφρο[διτψ) 
.............. ]ov : δ Τήϊιο(ς).

A.
''Οσης : φάρμακα : δηλψ ψ  
-ρια : ποιόί : h n  TifCoiat-

4
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-ύνον : άπόλλνα&αι: καί α*
5 ·ντδν : καί γένος : το κείνου :

’Όστις : ες γην : την Τηΐην : κ- 
-ωλνοι : σίτον : εοάγεσ&αι :
^ τεχνηι : ^ μηχανηι: κατ-
*ά θαλασσαν : ^ κατ ήπειρο- 

10 *ν : η εσαχ&έντα : άνω&εοίη : κύν- 
-ον : ά/το'λλτσ^α* : καί αυτ- 
-ον : καί yiVog : το κείνον.

Β.
. . απονοσ ....................................
-ξνοι : εν αυτώ ι...........................
”Οστις : Τηΐων : ε[ν&]ύνωι 
η αίσν[μ]νήτηι : . . . .  η ι : η 

5 επανισταιτο : η δι[αμο-]
-χηται : άπόλλνο&αι : καί 
αυτόν : καί γένος : το κείν- 
-ον : ’Όστις : τον λοιπού : αίσνμ- 
-νω(ν) : εν Τέωι : η γηι : τηι Τη- 

10 -ΐηι : . οσαν: κ . σα . . τ-
-ενει : . . . άρον : ν α . . .
-ως : προδο(ίη : η) τή(ν) πό-
-λι{ν) [ ........................ ] την Τηι-
-ων : η το[υς\ ανδρας [: εν ν-]

15 -ησωι : η &α[λάσσηι :] . το
μ ε τ ε ............................εν
άρο(νρ)ηι: π ε ρ ιγ ................
-λοινο : προδο[ίη : η κιξα-']
-λλευοι : η κιξάλλας : νπο- 

20 -δέχοιτο : η ληΐζοιτο : η λ- 
-ηϊστάς : νποδεγοιτο : εϊ- 
-δώς : έκ γης : της Τηΐης : η . 
αλατης : φέροντας : η [τι κ-]
-ακόν : βουλενοι: περί Τ ^ί-]

25 -ων : τον ξννον : εϊδώς : η π[ρος] 
^Ελληνας : η προς βαρβάρο
υ ς  : άπόλλυσ$αι: καί αν- 
-τδν : καί γένος : το κείνον :
Οϊτινες: τιμονχεοντες :
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30 την ετναρην : μη ποιησεα·*
-ν : Ιτύ  δυνάμει : γ,α&ημέν- 
-συ : τωγώνος : ίΑν&εστηρίο·
•ιοιν : υμΙ Ήραγλ{εί)οισιν : 
καί Λίοισιν : εν τηπαρη- .

35 -ι : εχεσ&αι ι’Ος αν τάστήλ- 
-ας : εν ηισιν : ηπαρη : γέγρ- 
-α π τα ι : ί} πατάξει: η <jpow- 
-ιτ,ήια : εκλόψε(ι :) η άφανέ- 
-ag : πο ιήσει: κείνον : αττολ- 

40 -λνσ&αι : κα ί αυτόν : κα ί y- 
•ένος.

Β. Im allgemeinen ist zu bemerken, dass die von OMuller kolla- 
tionierten Abschriften Sherard’s (MSher .) weit fehlerhafter sind als der 
von Chishull gebotene Text: ob Chishull die fehlerhaften Lesarten 
seiner Quellen, wie Boeckh vermutet, willkiirlich geandert und berichtigt 
hat ,  muss dahin gestellt bleiben. — 3 Λ . . Υ Ν Ω Ι  MSh er .: ε\υΰ]ύνωι 
Boeckh. -  4 Al t  Y . Ν HTHI : . . . .  Η I : Gh ish u ll , APSYNHTHI . - . . . . H:  
MSiier .: [η κριτ]ήι Ch ish u ll ; zu lang ist Boeckii’s [άπειϋοί]η oder [άπει- 
ΰεοί]η. — 5/G nach Chishull’s Lcsung und Erganzung. Hinter bran· 
αταΐτο bietet MSher .: HI A I, am Anfang der Z. 6 NHIHI:  (τω)ι αΙ\σνμ]\- 
νήτηι Boeckh. — 9 Anfang ΝΩΙ die Abschriften: -νώ(ν) Boeckh. — TEA I 
MSher . — 10 Anfang IN: MSiie r . Τη\ίηι : [η ζ]συς αν(δρ)\α]ς ά[ποκ]τείνει(ε)
Boeckh. — 12 Ρ Ρ Ο Δ Ο ..........Τ Η . Ρ Ο  Ch ish u ll , Ρ Ρ ΟΔ ΟΚΕ Ν:  ΤΗΑ
ΡΟ MSiie r .: [εϊδ]ό)ς : προδο{Ιη :) Blass, τη(ν) Chishull . — 13 Anfang Λ ..  
Chishull, AH MSh er .: die Erganzungen [ή γην] oder [και γην] fiillen die 
Liickc nicht vollig aus. — 14/15 von Boeckh erganzt. — 15/16 τό | με- 
τέ[πειτα] Boeckh. — 17 APO . H I: P E P I Γ Ch ish u l l , Α Ρ Ο Δ Η Ι : Ρ Ε Ρ Ι  
ΓΟ MSh er .: άρον(ρ)ηι Boeckh , περί (π)ό[λιν] Blass. — 18 . . . N O ^ C hi - 
biiull, Λ Ο IN 0 MSher . : λοι(μ)οΰ Boeckh, λοι(π)οϋ Beciitel . Der Schluss 
der Zeile von Boeckh erganzt. — 23 R oeiil’s Vcrmutung \&]aXatyg (mit 
kariechem T =  * =  aa) wird von Bechtel mit Rccht abgelehnt, da dieses 
Zeichen in einem echt-gricchischcn Wortc bisher nicht belcgt ist. — 33 
K ΛIΟ K I N Chishull, K E Ο Y1 1N MSiie r . : -κλείοιοιν Boeckii. Oder -κλέοι- 
οινΊ — 38 ΕΚΚΟΥΕ: PH ΑΦ: εκκόψε(ιή η άψανέας Ch ish u ll .

106. Blaucr Marmor, zwischcn Klazomenai und Teos gefunden, 
oben und an beidon Seitcn vcrstiimmclt. J udeicii Mittheil. XVI (1891) 
291 if., no. 17. Nachtrage zur Lcsung von W ackernagel Mittheil. XVII 
(1892) 143 if. — Jiingcres ionischcs Alphabet: AO 3: PS.

Nach W ackernagel stammt die Insehrift etwa aus den Jahren 
370—360, nach J udeicii aus der friiliesten hellenistischen Zeit. Das 
Letztcre ist mir wahrscheinlieher.

4*
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. .  [κ](α)ί τοίς άλ?Α>ις Τηΐοις μετεστιν, ως ε?τι(γ)ε1γ)ρ{α}~.........

. .  -c  των τελών. 'Λ τύ ώ ς  δε αντονς είναι υμι γορτβ\ιών\ . . .  

. .  -οχιών υμι βοηγιών υμι /Μμπαδαρχιών υμι επιγρ[αφεών] . .  

. .  I των άρονντων, οσοι εώσι αντοις, πάντων υμι περιζν-

5 . .  [αν]τόϊς rote εργίτας βονς άτε'ίώς των έργων, ων άν σ- . . .  
. .  [ίτά]ντων. Λεδόα&αι δε αντόϊς άτε}χιαν υμι υποζυγίων I . .  
• · [XW μιο&αρνιόντων υμι ξνληγεόντων υμι άλλο οτι αν ΕΙ . . .  
. .  [γ.]αι /τωλεώσιν, οοα ες την ξνλοττωλίην τε)*ει, καί προ- 

-βατό- . . .
. .  [ί]ί£7να/ δε τόϊς βονλομενοις υμι [o]7cr τρε[φε]ιν ες τον ά- 

-ρ£#μο[ν]. .
10 . .  -ον προβάτων υμ ι είναι αντάς ατελείς. Είναι δε αντονς κα[ί] 

. .  -ων ατελείς πλην ΙατρίΥ.ον. "Οοα δ* (α)ν των άνδρ[α]/τό- 
-δων. . . .

. .  (α)λλο τι π(ιο)?.ήι, οοα ες την ξν)Μπωλίην τε)*ε7, α τ ιμ ία ν . .

. .  [κα]ί τονι(ω)ν, υμι δπόοοι αν γ)Ανδι(α) εργάζωνται η A ----

. .  (η α)λλ(ο) τι εξ ερίων Μιλησίων η τρ(ι)γείων r μαζλλών] . . .
15 . . /  τούτων αντονς ατε)*είς είναι υμι αντον πωλε(οΥ.........

...................εοάγωοι επ  εργαοίηι των χλανδίων I . . . .

............[ά]λο(ρ)γίψ, είναι αντοις την άτελειαν ...................

..............-λισμενεών. Είναι δε αντοΊς την άτ(ε)[)χιαν\-------

.............. πόντο ι, εί αμ βον?Μονται (!) εξάγ^ιν\..............
2 0 ..........[Ειν]αι δε αντοις την άτύ^ιαν δενΜ ετεα αρχ . . . .

................ΛΙΡΛΛΕΓΙΑ Θεώνα υμι πρντανιν ]Αρίστιππο[ν\.

Ζ. 1 ΕΠΙ ι L I P /  — 3 [ξενοδ]οχιών J udeich , επι/ρ[αφεώ ν] von mir 
erganzt. — 7 ε(ρ)[γάζω ηαι]  J udeich. — 8 προβατο[τροφίητ] J udeich. — 
9 Vo A mir erganzt: weder J udeich’s [ε\ίςτρεφειν noch W ackerkagel’s 
[α\{υ)στρεφειν „sammeln“ passt in den Zusammenhang: das erstere ver- 
stoast auaserdem gegen den Dialekt. Dnrcb [o]7jr wird erst das folgende 
Femininam αντάς in Z. 10 verstandlicb. — 12 Ρ0ΛΗΙ .  — 13 ΤΟΥΤΟΝ. — 
14 ΙΙΛΛΛΤΙ,  bernacb TPXEIQN:  τρ ο χ ε ίω ν  J udeich. — μα[ΙΧών\ J u
deich. — 15 Ende ΛΕΛ. — 17 ΛΟΙ ΠΗΝ:  der dritte Bachstabe siebt 
nacb J udeich fast wie ein B ana. W ackerxagel’s erste, von ihm selbst 
verworfene Vermotnng [ά ^ {ρ )χ ιη ν  sebeint mir nach der samiseben In- 
sebrift 169, in welcber das Adjektiv άλοργός als Beiwort des χλάνάιον, 
des χι&ών oft vorkommt, das Riclitige zn treffen. Die zweite Vermutung 
W ackernagel’s , welcber er selbst den Vorzug gibt, namlicb (άϋ)ιγίην 
„nnantastbar", setzt ein eonat unbekanntee Adjektiv and eine sonat nn- 
bekannte nnd ungewohnlicbe Formel (ά&ιγίην είναι την άτελειαν) vorans.
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Abdera.

107. [162]. Basis aus Marmor, im Piraeus gefunden.. Hibschfeld  
Arehaeol. Zeit. XXX 21. R oehl IGA no. 349. L oewy IGBildh. no. 48. 
Roberts Introduction no. 143. Ca u er2 no. 481. K irchhoff CIA IV 
no. 373288 p. 204. E Hoffmann Epigrammata no. 322. Ionisches Alphabet 
mit einigen alteren Buchstabenformcn: A neben A, K, V, unechtee ου =  O. 
Aus dem V. Jahrh.

Πν&ων Έρμηι άγαλμα *Ερμοστρά\τον Αβδηρίτης 
εστησεμ πολλάς | Οτ^σά μένος πολτ\ας:
Ενφρων εξεποίησ om  αδαής Πάριος.

Phanagoreia.

108. [164]. Schaft einer Doppelherme aus weissem Marmor. St e - 
phani Compte rendu 1872 p. 191, genauer nach eigner Abschrift L aty- 
schey I0SPE II no. 343. Ionisches Alphabet, unechtee ov im Genetive 
=  0. Leukon regierte von 387—347 v. Chr.

1 δήμαρχος Σκν&εω 5 αρχοντος
άνέ&ψ,εν *Λ(ρροδίτη\ϊ\ Λεΰ'/Μνος Βοσπόρ[ον]
Ουράν! ηι 'Λπατονρου 7 γ,αΐ Θενδοσίης.

4 μεδεονσην

Ζ. 2 ΤΗ Stephani, T l | |  Latyschev. — 3 nach L atyschev voll- 
standig. In der Nahe von Phanagoreia befand sicb, wie Strabo p. 495 
bezeugt, το Άπάτονρον to της 'Αφροδίτης ιερόν. — 6 Hinter P O P  fehlt nach 
Latyschew nur e in  Bucbstabe.

109. [166]. Basis aus weissem Marmor, jetzt in der Kais. Erinitage 
zu Petersburg. Die Inschrift ist zuletzt mit vollstandiger Angabo der 
Litteratur nach eigner Abschrift voroffentlicht von L atyschev IOSPE II 
no. 345. Ionisches Alphabet: ΟΟΛ.  Pairisades regierte von 347—309.

Μήστωρ 'ίπποσίϊίνεος υπέρ τον πατρος 
ανέ&ψΛ ’Λπόλλωνι άγωνο&ετησας 
αρχοντος Παιρισάδεος Βοσπόρον 
‘λαί Θεοδοσίης nai βασιλεύοντος Σινδών 
yjai Μαϊτών πάντων.

110. [168]. Basis aus weissem Marmor, jetzt in der Kais. Ermitage 
zu Petersburg. Zuletzt nach eigner Abschrift herausgeg. von L atyschev 
IOSPE II no. 347. Ionisches Alphabet.
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Κασσαλία Πόσιος άνέ&ηχε ’Λφροδίτηι 
Ονρανίηι, αρχοιτος Παιρισάδεος 
[Β]οσπόρον υ μ Ι  Θενόοσίης 
[γ]αΙ βασι?*ενοντος Σινδών, Μαϊτών, 
[Θ]ατέων, Λόσχων.

111. Grabstein, jetzt verschollen. Die Inscbrift ist in gcwohnlichen 
Initialcn herausgcg. von Ascmx Regnum Bosporannm II 83 no. 12 
(ru8si8cb), darnacb L atyschev IOSPE II no. 370. Wegen der dialekti- 
scbcn Formen und der Scbrift (onechtcs συ =  0) ins IV. Jabrh. zu setzcn.

Ή δέ η v.είμαι χΉγότ\ηρ τε αμα μοι Φιλον[ί](γ)ψ 
μνήμην ((Γ) έστησε(ν) Σά τυρός πα(ϊ)ς (Ε)όξένου (ωδ)ε.

Ζ. 1. Ζα Ήδέη vgl. άτεΜη Inecbr. 197 179. Beispiele fur den Trochaus 
im cretcn Fusse dee Hexameters bei EHoffmann Epigrammata p. 21. — 
2 Endc: N_ I H die Abecbrift, -ν\[\(*)η L atyschev. — 3 ΛΕΣΤΗΣΕΙΣΑ 
die Abscbrift. — 4 ΓΑΣΣΟΕΕΝΟ:  πα(ΐ)ς (Ε)όξένου von mir gelesen, 
Π(ι)σ{τ)οξένον Latyschev. Dabinter ΝΑΕ: (ώδ)ε Latyschev.

c. Kolophon.
112. [152]. Koloss von Abu-Simbel, Soldnerinschrift. Lepsius Denk- 

maler aus Aeg. u. Aetb. XII, Abth. VI, Bl. 98 no. 515, darnacb R oehl 
IGA no. 482 e, R oberts Introduction p. 153 no. 130 e.

Γ Α Β Ι * 0 ? 0 Λ 0 Φ 0 Λ Ί < η  Πά(μ)βις o Qoh>(pwvios
ϊ ν Λ ' ψ ΑΜΜΑΤ  συν Ψαμματ(ΐχωι).

Πά(μ)βις Bechtel, als Kurzform zu Πάμ-βίος.

d. Ephesus.
113. [145]. Dunkler Marmor, jetzt im Britischen Museum. Der

Stein ist oben, unten und an der reebten Seite unvollstandig. E r enthalt 
das Mitteletiick der ersten Columno ciner Auspicien-Ordnung: von der 
zweiten Columnc, die sich reebts unmittelbar an die erste anscbloss, sind 
nur noch einzelne Bucbstaben erbalten. Nacb mebreren Quellen heraus- 
gegeben und erganzt von Boeckh CIG no. 2953. R oehl IGA no 499. 
R oberts Introduction no. 144. H icks AGIBrit. I ll  2, no. DCLXXVIH. — 
Gewohnlicbes ionisebes Alphabet: ΑΘΞΡΥΩ,  die Bucbstaben στοιχηδόν 
gesetzt. Wegen der durchgefuhrten Interpunktion : bait Bechtel diesc 
Inscbrift fur alter ale no. 171, welcho vor dem Jabro 443 v. Chr. abge- 
faest ist.
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[................i y  μ έν  :
[-ης : ες την α ρ ισ τερ ή ν  : π;ετ-\

1 [~όμεν]ος, : η μ  μ εν  ά π ο κ ρ ύ ψ ε-
[-1, : δε]ξιός, : ην δέ : έ π ά ρ ε ι : τ ψ  
[~ν ε]νώ ννμον : π τ έρ υ γ α , : καν 
[έπ ά \ρ ε ι : καν α π ο κ ρ έ ψ ε ι, : I- 

5 [-νώ ν]νμος. \*Εγ δέ τ η ς  ά ρ ισ τ -  
[~ερ]ής : ές τη ν  δεξ ιή ν  : π ε τ ό -  
[~μ]ενος, : η μ  μ ε ν  : Ι& νς : ά π ο κ ρ -  
\-υ ]ψ ε ι, : ευώ νυμος, : ην δέ : την  

9 [δεξ]ιην : 7ττέρνγα  : έπ ά ρ α ς

Ζ. 4 [διά]ρει Skias Έφημ. Άρχ, 1892, ρ. 25 ff.

114. [146]. Stein. Nach mchrcren Abschriften Boeckh CIG no. 2984. 
Cauer2 no. 479. Loewy IGBildh. no. 88. EHofemahn Epigrammaia 
no. 403.

Ε ν& ηνος Ε υ π εί& εο ς .
[ Υ ] ί δ ς  Π α τρ ο κ λέο ς  Δ α ίδ α λ ο ς  ερ γά σ α το .

[ν]16ς Boeckh. Daidalos aue Sikyon lebte um 400 v. Chr,

3. Die sndliche Feetlandsgruppe.
(Priene, Milet).

a. Priene.
115. [144]. Im Dorfe Techangli, an der Statte des alien Πανιώνιον 

bei Priene gefunden. Nach Wheler bei Boeckh CIG no, 2909. Ge- 
wobnlicbce Alphabet, jedoch Z. 3: 0  «=* ου.

*Ε π ί π ρ ύ τα νεω ς  'Λ μ υντορος  εδο- 
-ξεν *Ιώνων τη  β ο υλή  · τω ν  Λ ε β ε δ ί-  
-ω ν ά ξιούντω ν ά ν α γ ρ ά π ψ α ι  ε ίς  σ τ ψ  
-λην τ έ λ ε σ ι τ ο ϊς  έουτώ ν κ α ι  

5 σ τη σ α ι ε ίς  Π α ν(ι)ώ ν ιο ν  π ε ρ ί  
τη ς  δ ίκης τη ς  γενομ ένη ς  π ε ρ ί  
τη ς  Ιερα τείη ς του  ζΙιδς του  
(Β )ο υ λ η ΐο ν  κ α ι τ η ς  ”Η (ρ )η (ς )  · δ ο ν (ν )α ι  
α υ το ΐς  κ α τά π ερ  [καί] (α)οτοΙ α ξ ιο νσ [ιν .]

10 'Ε π ι  Χ ίο υ  π ρ υ τ α ν έ(ο )ν το ς  Λ ε β ε -  
-δ ίο ις  κ α τ α ....................... .............
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Ζ. 3 ΑΣ I ON Τ: bildet Ο =  ον einen Rest der alten Ortbograpbie? 
Oder ist v aus Versebcn vom Abschreibcr vergessen? — 4 Boeckh ver- 
mntct ε(ω)ντών. — 5 ΠΑΝΩΝ. — 8 MOYA: {Β)ονλ- Boeckh. — HKHE 
ΔΟΥΜΑΙ: emendiert von Boeckh. — 9 ΛΟΤΟΙ. — 10 ΝΕΩΝΤ: πρν- 
τανέ(ο)ντος Ross Arcb. Aufs. II 582.

116. Marmorfragment, aus dcin Tcmpel der Athene Polias. Hicks 
AGIBrit. Ill 1, no. CCCCXXXV. Ionischcs Alphabet (ΡΜΣ). Nach Hicks 
ist der vorliegendc Text nur die Kopie cines altcren, der £rncuerung 
bediirftigen Gesetzes. Von den wenigen crbaltenen Worten sind be- 
merkenswert:

7 [ος αν δον?*ο]ν άπογ.τείνψ σωεα, ζοόν, ο?*όγ,\\ληρον].

117. Ante dee Tempels der Athene Polias. H icks AGIBrit. HI 1 
no. CCCCIII. Schicd88pruch der Rbodier in Grenzstreitigkeiten zwiseben 
Priene und Iasos. ΜΣΣ. Rhodischer Dialekt mit den Ionismen:

τίσσέρας i20, τεσσερά/,οντα 127.

I). Milet mit seineu Kolonieen.

Milet.
Die folgcnden vicr Inschriftcn sind am heiligen Wege gefunden und 

befinden sicb jetzt im Britischen Museum. Funf Abschriften: 1) Newton» 
Transact. Roy. Soc. Liter. 1859, p. 487 ff. 2) N ewton1* Monatsber. Akad. 
Wiss. Berlin 1859 p. 660 ff. 3) N ewton6 Discoveries at Halic. Knid. Branch, 
p. 777 ff. p|. XCVII no. 66, 67, 71, 72. 4) R oehl IGA no. 483, 484, 485 
und 488. 5) Hirschfeld  AGIBrit. part IV 1, no. 930— 933. Vgl. ausser- 
dem Ca u e r2 no. 484—486, R oberts Introduction no. 133, 134, 135 und 138.

118. [93]. Marmorner Lowe, die Inscbrift auf dem Rucken. βου
στροφηδόν, Zeile 1 rechtslaufig. Α Δ £ Β ® Γ / ^ Σ Ρ Ρ $ Χ Ω .  XX durcb ein- 
fachee Γ gegeben.

Τα αγάλματα τάδε άνέ&εσαν ol JIv- 
-&ojvog παϊδες (τ)σν αρχηγόν (Θ)αλης 
Y.al Πααι,Υ,λής Υ,αΙ Ήγήσανδρος υμΙ Έ ..
•atog υμϊ ίΑναξίλεως δεκ(ά)την τωι 'Λ- 
-πόλ(λ)ωνι.

Zeile 1 Ende: OIPY Newton», ΟIΟΡ (?) Newton**, ΟΙΟΡ Newtono 
(„after ανέθεσαν may be read Πύϋωνος or ΏρΙωνος" ρ. 778), ΟΙΩΡ R oehl, 
ΟΙΠν H irschfeld. — Zeile 2 Anfang ΧΟΝΩΘ N ewton», ION0 .  N ew
ton**, 10 WO I Newton® und R oehl, 10 WOO H irschfeld : nach Newton» 
und H irschfeld ist also Πύϋωνος, nach den iibrigen *Ωρίωνος zn lesen. —



57

Zeile 3 Ende: ΚΑΙΛ[Υ] Newton», ΚΑΙ..  Newton1*, ΚΑΙ ΓΥ Newtonc, 
KAISY Roehl, KAIEI /v Hikschfeld. — Zeile 4 Anfang: $01$ New- 
τον»ϊ> Hirschfeld, $01. Newton0, $018 Roehl: das von Roehl gelesene 
G ist nach Hikschfeld unmoglich.

119, [94]. Basis aus Tuffstcin, auf der Yorder- und Riickseite die 
gleiehe Inschrift tragend. Zur oben angefiihrten Litteratur kommt hinzu 
Loewy IGBildh. no. 2 naeb cinera Abklatsclie. Schrift: βουστροφηδόν, 
Z. 1 rechtelaufig. Α Δ £ Β θ Γ Μ Λ ^ Ξ ,  D =  ρ, S, X, Ψ =  ψ, 0  =  ου.

Οί Αναξίμανδρου ττάϊδες τον Μανδρομάχ[ου..........]
[ . . .  άνέ]&εσαν · έποίησε δέ ΤερψΓ/.λής.

Von der Inschrift dcr Riickseite ist nur [*Α\νο£ιμάνδρου πα\ΐδες\ und 
[3]έ Τερψι(κλ)[ής] erbaltcn.

120. [95]. Sitzende Figur, die Inschrift auf der Lchne dee Stubles. 
Zur angefiihrten Litteratur kommt hiuzu L oewy IGBildh. no. 3 nach zwei 
Abklatechen.

$||ΛΒΜΟ*Μ$$ΡΟΙ£Λ' Έ\ΐ]δημός με εποίειν.

Nur R oehl will deutlich £Υ Δ  crkennen.

121. [98]. Sitzende Figur, die Inschrift an dem Stuhle. βουστροφη
δόν, Zeile 1 linkslaufig. Α£ΗΓ/ΥΡ£ΧΩ,  0  =  συ, in Z. 1 €IMI,  aber 
ΚΓ$Χ Doppclkoneonanz: Z. 1 OSHS =  -σύσ(σ)ης neben Z. 2 ΑΡΟΓΓΩ.

Χ ά ρης ε ίμ ί  ο Κ?&ίσιος Τειχιούσ(σ)ης άρχός. 
Ά ( γ ) α λ ( μ ) α  του Α π ό λ λ ω ν ό ς .

122. [96]. Sitzende weibliebe Figur, am heiligen Wego gefunden, 
von Newton (Discoveries p. 780) vergeblieh gesucht. Die drei vorhan- 
denen Abschriften (Ion.-Antiqu., Cockerell, Gell) sind zusammen ab- 
gebildet von R ose IGV p. 23 if. tab. Ill, fig. 4 no. 1—3. Genauer seheint 
Gell’s Abschrift von Leake  Journal of a tour in Asia minor p. 240 go* 
troffen zu scin. Vgl. CIG no. 39, R oehl IGA no. 486, Roberts Intro
duction no. 136, Kirchhoff Alph. 4 26. — Schrift: βουστροφηδόν, die ersto 
Zeile rechtelaufig. Α ^ Β Θ Λ Ν Ι ^ Ξ Ρ ^ Ω .

[^Ερ^ιησιάναξ ημ-
-έας άνέ&η/,εν ,
.......... Ιδεω τΩ?ε-
-όλλωνι.

Ζ. 3 Anfang: ΛI ΠΔ*Ω Cockerell, d λ 111Δ £  Ω Gell-Rose, :>ΑΙ 
1 Ι Δ £ Ω  Gell-Le a k e : [ό Ενμ]ολ(π)(δεω odor [ο Τ\ολ{μ)Ιδεω R o e iil , [3 
*Ατϊ\οΧ(ων)Ιδεω K irchhoff. Etwa ό $Λ(ρχ)ίδεω ?
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123. [97]. Stein in der Maner eines Hanses nahe dem heiligen 
TTege, links gcbrochen. N ew to n  Discoveries p. 787 no. 72 a mit Abbil- 
dong =  R o e h l  IGA no. 490, R o berts  Introduction no. 140. Schrifl: 
βσν<ττροφη6ότ: Zeflc 1 linkslaofig, 6HAPSQ.

7 σ π (α )[ίος | are&jfpu τ Ω 7t0)Jxa{viJ,

124. [139 b]. Scbwarzcs Becken. Flinders Petrie Naokraiis pi. 
XXXIII no. 218. R o berts  Introduction no. 132***. Schrifl: ΑΓ£ΗΘΛ 
f">VP?SV<DQ; O =  o ond

Φ άνης μ ε  arid*τγ/ε t Q tc6)Jxo( v)[i  τώ ι 31ϊ]ϊ>ησίΐύΐ 6 D xxvqoc.

125. Hals einer T u e , F llm>kks Pktrie K&nkntis pL XXxIil 
no. 219. ί Η Θ Α Μ ^ Ρ ί δ .

[ . .  ά}[ν)έ& η/£ τ Ω η oU xori τώ ι 31 ι λ ψ ι  ( w ) [ i j .

126. Scbale. F l in d e r s  P e t r ie  Nankratis pi. XXXII no. 2- Schrifl: 
βσνστροψηδότ, die erste Zeile recbtslaufig. £ΗΛΑ^Π£Ρ.

[ared^ ipu  τώ ι \Atco)^
- λ ω ν ι  | τ ώ ( ι )  [ 3 1 ] ιλ .η σ ί[ ω ι] .

Z. 1 TOI ist nacb E ir c h h o f f  Alpb. 4 46 ein Scbreibfehler fur TQI.

127. [99]. Grancr M armor, im Kloster Hagia Triads an Tigani. 
Cl e r c  BCH YII 80 no. 3. Schrifl: ΑΕΘΜ2. W ahrscheinlich IY. Jahrh.

Jarairt | Μορμν&ίδειο | 3Ιιλησίψ

128 . [100]. W e issc r  M a rm o r , o b e n  a n d  n n te n  n n v o D s ta n d ig , im  
T h e a te r  g e fn n d e n . R a y e t  R e v u e  A r c h e d .  X X V III (1874) 105 fF. D etten-  
b e r g e r  S j llo g e  no. 376. N a c h  e inem  A b k la tsc h e  p h o to l i th o g ra p h ie r t  b e i  
Bechtel aof T a fe l I I I . S c h r i f l :  d a s  g ew o h n lich e  io n isch e  A lp h a b e t, d ie  
B n c h s ta b e n  m it  ap ices  v e rz ie r t-

Z e i t  d e r  A b fa ssn n g : w a h rsc h e in lic h  d a s  E n d e  dee IT . J a h r h .

1 .  . .  -ντω ν, ?m μβά νειν  δε τα  δέρμ α τα  ( κ ) [ α ι ]  τα  a)Jxe γέρεα . 
^ H r  ε ν  ύ ^ ι τ ; ] ( τ ) α /  /Μ ^ ψ ε -]

[-W M  γ)/οσ}σαν9 δ α ψ ιν , δασέαν9 ώ ρ η ν  ην δ έ ικ)Μ α & ν ψ α ι9 
/β ά φ ε τ α ι  a rc  έ ζ ό ο τ ο ν  ο σ γ ΐ[ ι ,]

3 [δασέ]μν ν α ι γλώ σσα ν υμ ι /χολήν μ ία ν  ά π δ  π ά ντω ν . K a i  
τω ν a)Jxor ·&εχυν τω ν

[έν ^ τ)εμ ετίω ν 9 όσων Ιερά τα ι ο ιερέο κ , ί /ίψ ε τ α ι τ ά  γέρεα  
τά  α ν τά  /α ί  /χολήν α ν τί

5 [ f X v ) s  ™ρης9 f / i  μ η  β α σ ιλ ε ίς  λα μ β α νη ι. "H r δέ ένατον 3 χ η ι
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η πόλις, λάψεται γλώσ-
6  -ύαν, οσφύν, δασέαν, ώρην, "Ήν ξένος ίεροποιηι τώι Λπόλλωνι, 

προϊεράσ&αι τώ[_ν\
αστών, ον αν &έληι 6 ξένος, διδόναι δε τώι ίερέί τα γέρεα, 

απερ η πόλις διδοι, π[άν~']
8  [-τα ] χωρίς δερμάτω[ν] τν[λην] τόίς 'Λπολλωνίοις . . .

Ζ. 4 ”  Ε Μ Ε Ν: erganzt von R ayet. — 7/8 π[άν\τα] erganzt von 
Bechtel. — 8 Sammtlichc Buchstaben sind zur Halfte weggebrochen, 
doch ist die Lesung siclier. δερμάτω[ν] und π[λήν] erganzte Bechtel nach 
der Inscbrift 25 32: τοΐ δε Ιερεΐ δίδουν τους δύοντας απδ του ίερήον εκάοτου 
τον ώμον, πλην δταν ή εορτή ει.

129. Marmor. Nach Abschrift und Abklatsch R ayet Revue archeol. 
XXVIII 104. Ioni8che8 Alphabet dcs IV. Jahrh. Dialekt: κοινή, mit fol- 
gendcn Dialektresten:

εις τον επειτε χρόνον3 (dagegen επειταχζ)· 
σνντελονντι τάς άγέρσεις 'Λρτέμιδι Βονληφόρωι 3/4.14.

Prokonnesos.

130. [103]. Marmorstele, an dcr Stclle dee alten Sigeion gefunden, 
jetzt im Britischen Museum. Die zuverlassigstc Abbildung licfert R oehl 
IGA no. 492: sic beruht auf dcr Zcichnung R evett’s , welche Chandler 
Inscript, antiqu. I 3 ff. (1774) vcroffentlichte, fcrner auf eincm Abklatsche 
und Autopeie. Die iibrige Litteratur s. bci L oewy IGBildb. no. 4. Ca u er8 
no. 487. — Schrift: βονοτρογηδόν, Α ^ Η / ^ Π Ρ Ι Φ Ω ,  Ο =  ον, £  =  u.

Zeit der Abfassung: „dic friihcrc Pcriode attischer Ilcrrschaft fiber 
Sigeion und somit spatestens der Ausgang der crston Ilalfto des 6. Ja h rh /( 
KmcHHOFF Alphabet4 25.

Φ ανοδικού 
ά μ ί τΟ¥(ρ)μοκ 
-ράτεος τον 
Προκοννη-

5  -σίον. Κρητηρ- 
-α δέ : καί νποκ- 
-ρητήριον: κ- 
-αί ή(&)μδν : ές π>

9  -ρυτανήϊον 
εδωκεν: Σν/,ε- 
-ενσιν.

2 Ν0Μ10Τ,  8 ΜΟΜΟΗ. Auf der untcrcn Halfte der Stele ist die- 
selbe Inscbrift in attischem Dialokto in etwas crweitcrter Form wiederholt.

Iasos.

131· Blaucr Marmor, im Jalirc 1872 in don Ruincn von Iasos ge
funden. Veroffentlicht von Hicks AGIBrit. Part III Sect. I : Priene and
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Ι&808, no. CCCCXL p. 54 (Oxford 1886). Wahrend die Anfange und Aus- 
gangc dcr Zeilen unversebrt eind, bat die Mittelflachc dee Steiues so sehr 
gclittcn, dass von viclcn Buchstaben nnr die Halfle oder noeh weniger 
crhaltcn iet. Die Lceung stcht aber, Dank der von H icks angestellten 
sorgfaltigen Prufung, fast dorchweg sichcr, und ich glaubte deshalb auf 
die HeiVorhebung der zahlrcicben besefaadigtcn Bucbstaben durcb runde 
Klammcrn vcrzichtcn zu durfen.

Zeit der Abfassung: „tbc letters are of the best period and are 
probably not much later than the Lygdamis inscription of which the date 
is about 450 B. C.“ II icks (Ο Ξ β). Unechtes ov wird in Ιερού Z. 7 noch 
durch 0 , eonst etcts dtirch OY wiedergegeben. In Z. 7 ist wohl εργέσϋω, 
nicht ύργεσϋω  zu leseu.

Κατά τάόε ιεράπθω 6 ιερείς τον Λιος τον μεγίστου * 
λαμβανέτω δε των θνομένων

2 <r/J?jog tv, οποίον αν θέληι, συι* τ[ήι] όσφνι, ως εγ.[τέμν]εται 
ή οοfφ^νς, είάν τε πολλά έξά-

-γηι Ιερέα είάν τε εν, καί ’/χφαλήν καί πόδας [καί] 
σπλ[άγγνων] τέταρτομ μέρος · των δέ

4 ένθρνπτων λαμβανέτω εν από πλε%τ[ο]ν τιοι θεώι ι A..........·.
Κατά ταντά δε καί πα-

-ρά των μετοί/.ων παρά δε των ξένων [τ]ά μεν άλλα xa&c 
y.ai πα[ρ]ά των αστών, )*αμβανέ- 

6 -γω δέ καί τά δέρματα. ”Ην δέ μ(ή) [κ]ατά τά γεγραμμένα 
πο(ιήι), \}ΐή t€-]

-ράσθιο γ,αι τον ιερόν εργέσθιο. *Ην δέ τις [την στήλην] 
άφαν[ίζηι ή τά γράμματα,] πασγέτω

8 ώς ιερόσυλος. Των δέ αναλημμάτων, όσα μέν άργ ..........
. . . .  των, έστω τον ίερεώ,

τά δέ άλλα αναθήματα τον θεόν έστω. 7Επιμέ[?^]εσθαι δέ 
των αναθημάτων

10 τους νειοποίας κατά τον νόμον.

Ζ. 2 εχ[τεμν)εται crganzt von Hicks. — 3 Vgl. τεταρτημορίδα σπλάγχνων 
in einer inhaltlich ah n lichen Inschrift aus Halik&rnassos CIG 265614. — 
4 πλεκτόν nach H icks =  πλεκος „Korb“ . — 6 P O 111: erganzt von Hicks. 
— „Line 7 is much defaced; my restorations however are not mere con
jectures , but are suggested by what seem to be strokes *of the original 
letters** H icks. — 8 άργ\νριόν εστιν αν\τών Hicks. Besser αργύρια] „Geld- 
8ummenu ?
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132. [104]. Marmor, zwei Stunden sudlich vom alien Iasos gefunden. 
H a u v e t t e -B e sn a u l t  und D ubois BCH Y 491 ff., darnach D it t e n b e r g e r  
Sylloge no. 77. Ionisches Alphabet, unechtes ου bald durch 0 ,  bald 
durcli OY gegeben. Abfassungszeit: erste Halfte des IY. Jahrh., vor dem 
Tode des Maussollos (353 v. Chr.).

"Εδοξεν τψ  βουλψ καί τώι δήμων μψ δς ΐΛπατονριώνος 
επ ί στεφανήφορον Παταίκου τον Σκνλακο[ς · τ]ών άι{δρ^ών 
των ίπιβονλενσάντων Βϊανσώλλωι κxd τ ψ  3ίασέων τνόλψ τα 
κτήματα δημεύσαι, καί τα των ψενγόντων in i  την α ίτιψ  ταντ[ηι\ 
καί τα τούτων δημευσαι, καί φευγειν αύτονς καί Αγόνους 
τον άΐδιον χρόνον Οΐδε τα κτήματα ίϊεώλησαν

Ans den beiden nun folgenden Kaufsurkunden (Z. 7—53 und 54—83), 
in deren jeder stets die gleiche Formel wiederkehrt, haben fur den ioni- 
echen Dialekt W ert die:

Cardinalia (alles G-enetive hinter στατήρω ν): τεσσέρω νιο  
neben τεσσάρων g2-g3 (das freilich beide Male von den Heraus- 
gebern in Klamraern gesetzt wird), δέκα ένόςτ», δέκα δύο sa, δέκα  
εξ ίΰ , δέκα i jc v a ^ , εΐκοσν [β]νός 40/4ΐ, είκοσι τρ ιώ ν %*, τεσσερά- 
KOvras?.ss, η εν τή κ ο ν τα 47, εβδομήκοντα  τρ ιώ ν [εβδ~\ομήκοντα
7τέν 87/38·

Eigennamen: 'Λντιφάνενς Gen.ao, ' Λ π ε λ λ ή ς w, Λνονυτά 
Gen.38, Λιοσκορίδης8. 24, Έ ν η & ι δ ο υ Ε ν & α λ λ ί ω ν is. 28, ΉΗγνλ- 
λος 7, Θενγείτων ο, 3ίατροκ).ευς Gen. 8. 12.33. 42, Έτποκράτενς Gen. 1 β, 
7ar/aiog7.3c.45, [Λ'ρ]άτευς Gen.i&, Κ τίτης2ο, ΒΊέλαν&ος Nom.*s> 
ΒΊελάν&ου 29.58, Όμφακίωντη.ιζ, Ουλιάδενς Gen.7, Πασιψόνενς 
Gen.g.9.27, Τύμνεω73, Φάνεωιι.&ο, Φοινικίδενς Gen.27, -[κ]λενς 
Gen. 48.

133.' Stein. K ontoleon  Mittbeil. XIV (1889) 108 no. 61. ΑΣ.

Ονροι τ[ε\\μέι·ονς | Λ  ιός με\γίστον.

K yziko s.

134. [108]. Marmoretclc, in Kyzikos gefunden, jetzt im Museum 
des Σύλλογος των εν Κωνοταντ. ελλην. φιλολόγων, Sie enthalt cine im VI. 
Jahrh. abgefasste Inschrift im Originate a  und in einer aus spiiter Zeit 
stammenden erncuernden Umschrift b , welche wenig verstandig gemacht 
ist. Leider sind von dem Originale nur die beiden letzten Zeilen er- 
balten. — M ordtm ann  Hermes XV 92 IT. Nach cinem Abklatsclie R o e iil  
IGA no. 491. D it t e n b e r g e r  Sylloge no. 312. Ca u e r 3 no. 488.



a.
[ . . .  Την δέ στ](η)λην τψ δε πόλις Μ- 
-άνη ε'διογε τώι Μεδί/\ειο\.

Scbrift: βουστροφηδόν, A Ε Η A t* Ζ Ω.

b.
*Επί Μαιανδριο(ν).

Πόλις Μηδι/.εω υμ ι τοϊσιν Λίσψζου παισϊν 
υμι τοϊσιν Ι/.γόνοισιν ατε(λ)ε!ην υμ ι πρύ
τανεων δέδοται παρέξ ναν(πηγί)ον 

5 υμ ι τον ταλάντου υμ ι ίππωνίης υμ ι 
της τέταρτης υμ ι άνδραποδωνίης* 
των δε άλλων πάντων ατελείς. Και επ ί  
τοντοισιν δήμος ί'ρΥ,ιον Ιταμόν* την 
δέ στηλην τψ δε πόλις (Μ)[ά]νη Ι8[ω]κ[β]

10 τώι Μηδίτίω,
Schrift: ΑΜΞΤΤΣΩ. In Zeile 4 nnd 7 iet je  ein 0  ond E in dem 

alten Wcrtc von ov und u  stehen geblieben, weil der Umschreiber den 
Sinn nicht verstand. — 3 ΑΤΕΔΕΙΗΝ der Stein. — 4 NAY: ITT0  der 
Stein : ναν(πηγί)ου  R oetiL·. Nach R oehl war das Wort im Originaltexte 
durcb Beschadignng entstellt: der Umschreiber bemubte sich desbalb, 
diejenigcn Buchstaben-Reste, welcbe er zn erkennen glanbte, moglichst 
getreu wiederzugeben. — 7 Ilinter άτελ&ς feblt ϊστων.

135. Marmorschale, von Dawkins gefunden nnd nach Oxford ge· 
bracht. CIG no. 3695, R oehl IGA no. 148, R oberts Introduction no. 148.

. . . . Ρ Η Δ Ε ί Ρ Ο Ν Η ί Ι Ν  [ -------ίπ ] π η  Λ ε σ π θ ( ί)ν ψ ιν .

136. [111]. Marmor, in den Ruinen von Kyzikos gefunden. Perrot 
Revue archeol. N. S. XXX (1875) 93 ff. Ionisches Alphabet: IV. Jahrb.? 
Bemerkenewerte Formen:

Z. 2 Ιππόρχεω, 10 βασμόν, 12 [τ]εσσεράκοντα.

137. Stele, in Artaki. Nach Abklatscb Lechat-Radet BCH XII 
(1888) 187ff., no. 1. Ionisches Alphabet: AP£.

J i i  υμ ι Μ η τρ ί
Λ ννδνμ έ(ν)[η ι]

επ ί Έστιαίου του Ποσειδω[νίου] 
ίππάργ[ε]ω.

138. „Apud Cyzicum delnbrnra ad marmorenm et semifractom la- 
pidem baec vetustissimis et expolitis litter is templi nomina comperiuntor"
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Cyriacus A ncon . ,  Handschrift des Vatikan, herausgeg. von T h E eenach  
BCH XIV (1890) 535 no. 1. Unechtes ov — 0. Von den 17 Ιερομνήμονες 
und ιδιώται fuhre ich nur die 6 fur den Dialekt wichtigen an:

Θεοΐς.
2 'Ε πί. Έρμο δώρου αρχοντος έ[γ\ Κνζίκω[ι].
3 Ιερομνήμονες* 13 'Ιδιώται, ·
4 Πλειστάλ(ω)τος Πολυέλεος 16 'Λ{ττ)ελλής Μψοδώρου
5 5Ηρα(γ)όρης Μονσοκλεος 17 Λ  ίων Λιοκλεος

12 Ίφικράτης Μητρικέτεος 20 Μαντικλής Ξενο&έμιος.

4 ΑΔΟΤΟΣ: vgl. ευάλωτος, δνσάλωτος. Fur Ω ist irrtumlich Ο ge- 
leaen auch in Z. 7, 9 und 18. — 5 Η P A P 0. Zu bemerkcn sind die dia- 
lektwidrigen Formen Άγησίλας n , Πρωτέας^, ΕναλκΙδουβ, Ίερο(ι)τιάδον ,0, 
Κηρυκ(1)δον ^ίπολλ(ω)ν/4οι/|β.

Zeleia.

139, [.113], Stele, auf der Vorder- und Ruckseite beschricben, im 
Dorfe Sarikioi gefunden. Die folgende auf der Vorderseite stehcndc In- 
sehrift wurde nach der Kopie eincs ungenannten Grieehcn herausgegeben 
von Lolling Mittheil. VI 229 if. mit Tafel. Fine gcnauere Abschrift des 
Herrn Dr. Mordtmann benutztc Bechtel. Dittenbergeii Sylloge no. 
113. — Schrift: jungeres ionischcs Alphabet mit dem Stempel der Uber- 
gangszeit. Die uneebten Diphihongc u  und ov werden in tUvai Z. 27 30, 
εκτίνειν 14, ov G, τον 17 3G, που 39, δήμου 14, \Ηραίου 17, Κεχνπώστον 17/18, 
Άχατάλλου 24, Πνϋίου 36 nocli durcli Ε und Ο, sonst aber (lurch Ε 1 und 
ΟΥ wiedergegeben.

Zeit der Abfassung: kurz nach der Schlacht am Granikos (Lolling 
p. 230 if.).

£'Εδ]οξεν τώι δήμωι· Κλίων Ιπεστά[τει} Τι-]
~(μ)θΥ,λής ευνεν ΛίρεΟήναι ανδρας ενν[έιά\ 
των πολιτών εκ του όψιμου ανευρειτά^] 
τών χωρίων τών δημοσίων, (ίσα μι) οϊ Φ- 

5 ~(>ύ(γ)ες εχοντες φόρον Ιτίλεον, εϊ τις 
τι κατεκτηται Ιδιώτης, εξ ον ή ακρόπολ- 
-ις κατελάφΟη V7C0 τών 7εολιτών έλέσΰαι 
δέ εκ τούτων τοίς άνευρετάς, οσοι μή τών 
δημοσίων τι χωρίων εχουσι. Τους δέ αίρεθ[ε-]

10 -ντας ομόσαι τήν Ίάρτεμιν άνευρήσειν, εΐ τις [τι] 
τών δημοσίων χωρίων εχει κατά το ψήφισμα, 
καί τιμήσειν τής άξιης ορ&ώς καί δικαίως κ[α-]
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•τά γνώμην την εαυτόν. *Ως δ' αν τιμήσωσι 
οί αίρε&εντες υπό τον δήμον, ε/.τίνειν την 

15 τιμήν τον Ιδιώτην τη πόλει, η τον χωρίου εξ- 
-ίστασ&αι. ’Λνενρειν δε vxxi τιμήσαι διά μψός 
Ηραίου, την δε εκτεισιν είναι διά τον Κεκνπώσ- 
-του. "Hr δε τις αμφιςβατήι φας ττρίαο&αι η λαβε- 
-ϊν ν.νρίως ?ιαρά της πόλει ως, διαδικασίην αν- 

20 -τώι είναι, και είαν φανηι μη ορ&ώς κεκτη- 
-μένος, την τιμήν αυτόν εκτίνειν ήμιολ- 
-ίην. Τους δε άρχοντας αποδόσΰαι τά χω- 
-ρία, ών αν εξστώσι οί ίδιώται διά μηνός *Λ- 
-κατόίΛσυ. Τους δε αποδήμους, επειδάν ε- 

25 -λίϊωσι ες τη μ πόλιν, αποδονναι την τι-
-μην διά μηνός, ή ενεχεσϊϊων τώι ψηφίσ- 
-ματι ‘/.ατά τά αυτό. J r /.αστάς δε είναι ε(ν)- 
•δεν.α των πολιτών μή εχόντων τι των δη- 
-μοσιων χωρίων, ονς αν ό δήμος εληται * σ[ι;-] 

30 -νηγόρονς δε είναι εκ τών εννεια τρεις,
οί αν λάχωοι. Όμίσαι δε και τούς δικαστάς
και τούς συνηγόρους την "Λρτεμιν κατά 
τον νόμον. Έγ'κόψαι δέ τούς άρχοντας 
τό ψήφισμα ες στήλην και την τιμήν,

35 ώς αν έκαστοι εκτείσωσι τών χωρίων κ- 
-αι (ϊεϊναι ες τον Απόλλωνος τον Πν&ίου 
[τό ί~\ερόν. Τά δε χρήματα άναλίσκει[ν)
[το~\ύς άρχοιπας ες τά Ιερά τά δημόσι(α)
[και «]Ιόν που αλληι τήι πόλει δέηι. Λ ί  [<ί]ό

4 0 .....................δημόσιοι γέαι προς T A P .............
.................... -αι μέχρι τώ ν ...............................

Ζ. 2 ενν[εία] Lolling nach Ζ. 30. — 10 τ* isfc verm utlich vom Stein- 
m etzen (lurch ein Versehen ausgelassen. — 15 rfjt Lolling , τη  Mordt- 
mann. — 16/17 μηνός | 'Ηραίου Lolling , μην\ός \Ηραίου Mordtmann. — 
17/18 Κ Ε Κ Υ Ρ Ω * | Τ ο  L olling , K E K Y P Q S f O  Mordtmann. — 20 PO A  
Ei2S L olling, Ρ Ο Λ Ε Ι S Mordtmann: πόλει(ω)ς Bechtel. — 24 Ά χα τά λ-  
Xov: da8 λλ aus einfacliem λ vom Steinm etzcn korrig iert. — 25/26 τιμ\ήν  
Mordtmann, τι\μήν  Lolling. — 27 κατά τά αυτά Mordtmann, κατά ταντά  
L olling. — 33 άρχοντας Lolling , άρχοντα |s Mordtmann. — 34 τιμήν  ist 
bei L olling erganzt. — 36/37 Π υϋίαυ  | [το 1]ερόν Lolling , ΠνίΗον [τό | 
ί]ερυν Bechtel nach Mordtmann. — 37 άναλίσκει[ν] Mordtmann, a v a l . . .  
L olling. — 38 [to]v? Mordtmann, . . .  v  άρχοντας Lolling. — 39 . . . I A N  
P  0  Mordtmann, , . .  A N Γ 0  L olling : [ε\1άν που  Dittenberger. — 40 Dio
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drei letzten Buchstaben feblen bei L olling. — 41 Naeb einer Lucke von 
etwa 11 Bucbstaben: ΑΙΛΕΧ . . . ΤΩ . ΟΔ L olling , μέχρι των  . . O tO Λ 
Mordtmann.

140. [114]. Ruckseite desselben Steines. Nacb L imnios’ Kopie 
berauegeg. von L olling Mittbeil. IX 58 ff. Eine genauere Abschrift 
Mordtmann’s benutzte Bechtel. — Von den secbs Beschliissen, welcbe 
der Stein entbalt und welche nach Lolling sammtlieh gleicbzeitig sind 
mit dem Dekrete der Vorderseite (no. 139), lasse ieb die beiden ersten fort.

a.
7 Εδοξεν τώι δη(μωι), Μνησίοτρατος επεατά- 
-τει, Λρόμων ειτζεν Λημοφώντι 7Ερεσίωι 
προξένωι ίόντι χαί ευεργέτην δούναι 
πολιτείαν χαί ατέλειαν χ[αί τνρό]εδρίην 

5 αντώι χαί εχγόνοις.
Ζ. 1 μω ι vom Steinmetzen aus Versehen iibergangen. — 2 E .  , , ω ι  

L imnios, Έρεσίω ι Mordtmann. — 4 προεδρίαν L imnios.

b.
7'Εδοξεν τώι δημωι) [Μ)νησίστρ[ατος έττεβτά-]
-τει, Λωρό&εος είπεν [Έ~\υήνορι [ενεργέ]τηι [γε-] 
-νομένωι της πόλεως δούναι [πολίτει]α(ν), 
χληρον εν τώι πεδίωι, οΐχίην, χψτο[ν} χέρα-']

5 -μον διψ,οσίων άμφορεών, ατέλειαν αγο
ραίων τελέων, προεδ[ρίην α]ντώι χαί 
έχγδνοις.

c#
7,Εδοξεν τώι δήμωι, Πειαί&εος έ[7τεατάτει,]
Λρόμων είπεν Κλεάνδρωι......................
ενεργέτηι γενομένωι της 7νδλεως [δούναι] 
ημιχληριον δασείης, *{λ)[_ηρον] έν τώι πεδίωι,

5 οίχίην, χψτον, χέραμον άμφορεών έχατδν, 
λεών αντοιχον, ατέλειαν αγοραίων τελέω(ν), 
χαί προεδρίην, αντώι χαί ίτχγόνοις> χαί στέ- 

8 -φανόν χρνσεον.
Ζ. 4 zu δασείης vergleicht Bechtel γην νεμόμενοι πασαν δααέαν ϋλη 

παντοίη Herodot IV 21.— Κ/ Mordtmann, Κ Τ L imnios : κ(λ)[ήρον] Bechtel.

d .
7*Εδοξεν τώι δημωι· τάς γέας τώμ φυγάδων 
αποπεράσαι, τον [(?£ πρΐ]άμενον την τιμήν

Hoffmann,  die griechieclien Dialokte. III. 5
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a n οδονναι τεσσέρω ν ετέω ν τέτα ρ το μ  μ[ε-]
•ρος ετεος έ(γ.)ά[σ](τ)ο[ν δ]ιά  μηνδς Κε&]υπξωστον.~\

5  Οΐόε ε η ρ ία ν το * τη ν  Π .............................................
δώδετγα σ τ α τ ή ρ ω ν .......................................................

Ζ. 3 τεσσάρων Mobdtmajto. — 4 Hinter ετεος gibt Lncxios nnr 
Doch E. Der Monatename Κεχνπώσον ist von Bechtel erganzt nach der
Inschrift no. 139, Z. 17/18. — Z. 7 if. [Εν\ρνλεως Διοδώρο[υ............στα·
τή β)0**' τηΡ Πινδά[ρον..................... | [σ\ταττ}θ(ύν' εχτ.

Sinope.
141. [116]. Marmor, gefnnden im Piraeus. Rangab6 AH no. 1865, 

Kuxahudes Άττιχής fcir/ρ. ατιτνμβ. no. 2400. Gewdhnliches Alphabet: 
ΕΘ P*Q .

Ήγησίΰεμις | *ΗραιύΜδεω | Σινωπεός.

142. Stein, jetzt „a TEcole Helleniqne" zn Konstantinopel. Doublet 
ΒΟΗ ΧΙΠ (1889) p. 299 no. 2. Schrift: ΑΟΜΞο Π ^ δ . Dialekt: κοινή 
(vgl. δημοσίαι, [στρατ]ιας) mit den Ionisinen:

μέχρι βίον$ „wahrend des Lebens“; τεσσερεςχαιδειιάτηςη.

Pantikapaion.
143. [127]. Basis ans Marmor, angeblich in Theodosia gefnnden 

and von bier nach der Stadt Nachitschevan verschleppt, jetzt im archaol. 
Museum der Petersbnrger Akademie. Der jungste Herausgeber Laty- 
schev IOSPE II no. 6 setzt mit Stephact die Inschrift nach Pantikapaion. 
Gewdhnliches Alphabet, unechtes σν dnrch O in Λεινοστράτσν, Βοσπόρον.

ΣτρατονΑης νηέρ ηαχρδς τον εαντον 
Λεινοστρατον ϊερησαμένον ŷinoX)uavi *Ιητρώι 
άνέ&ηχεν Λεχr/javog αρχονιος Βοαπδρον 
Υχά Θεοδοσίης νχα βασιλεύοντος Σινδών,
Τορετέων, /ίανδαριών, Ψησσών.

Leukon I regierte von 387—347 ν. Chr.

144. [119]. Basie ans Marmor, auf dem Mithridatesberg bei Kertecb 
gefnnden. Stephani Comp te-rendu 1865 p. 206 no. 2. Latyschev IOSPE 
II no. 10. Gewdhnliches Alphabet: ©Μο Ρ δ , unechtes σν =  o in Zeile 3. 

Pairisades I, Sohn dee Leukon J, regierte 347- 309 v. Chr.
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[Σ]ατνρίων Παταίχον Ιερησάμενος 
[α^νέδγχεν ’Λπόλλωνι Ίητρώι 
\α]ργοντος Παιρισάδεος Βοσττόρου 
\χα]ι Θενόοσίης χαί βασιλεύοντος 
[2ιν]δων χαί Μαϊτών πόντων.

Ζ. 3 Ende Π ο  P C : das zweite, zur Halfte verscheuerte o  steht nach 
L a ty schev  so hart am Rande, dass ein T  nicht mehr dahinter gestanden 
haben kann.

145. Basis aus weissem Marmor, in Rertsch gefunden, jetzt im 
Kaie. Museum zu Petersburg. Mit vollstandiger Angabe der L itteratur 
zuletzt berauegegeben von Latyschev IOSPE Π no. 9. Gewohnliches 
Alphabet: OOPQ.

Είχόνα Φοίβωι στήσε, 'Λντίσστασι, Φανόμαχός σοι 
αδύνατον δνητώι πατρί γέρας τελεσας,

Παιρισάδεος άρχοντος οσψ χδόνα τέρμονες άχρ[οι\ 
Ταύρων Κανχάσιός τε εντός εχουσιν οροί.

Vs. 1 Άντίοστασι von Latyschev ricbtig als Vokativ des Namens 
’Αντίστασίς gedeutet, den auch ein Samier (CIA I no. 489) fuhrt. — SOI 
Dubois, SOgj L atyschev: das σοι beziebt sich korrekt auf den folgenden 
Dativ δνητώι πατρι. — 4 Κανχάσιός nach Boeckh ioniscb fur Καυχασίδος.

146. [123]. Basis aus weissem Marmor, gefunden in Pantikapaion, 
jetzt im Museum zu Theodosia. Die Inschrift ist wiederholt verdffentlicht, 
zuletzt nach eigner Abschrift von Latyschev IOSPE II no. 20. Sebrift: 
θ Ξ ο ,  Zeit der Abfassung: IV. Jabrh.

ΐΛριστονίχη Λήμηνρος ιερή Ξενοχρί- 
-του δυγάτηρ υπέρ δυγατρός τής εαυ- 
-τής Λημητρίης άνέδηχε Λήμηνρι.

147. [117]. Marmor, Mitbridatesberg bei Kertscli, jetzt in der Kaiser- 
lichen Ermitage zu Petersburg. L a ty schev  IOSPE II no. 207. Gewohn- 
licbe Sebrift: Ο Λ , uneebtes συ =  O.

Φορμίων | Βροτάχου.

148. [121]. Kalkstein, am Mitbridatesberg gefunden. Die deutlieb 
lesbare Inschrift ist nach Abschrift und Abklatscb korrekt berausgeg. 
von L a ty sch ev  IOSPE II  no. 68. Gewohnliches Alphabet: O o P S A .

* Ιων ίη 'Λγάδωνος γυνή,
Αγάδων Κόλλιος 
Ευπορία 'Λγάδωνος.

Β·
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Der Name ΚόΙλις kehrt in Pantikapaion nochmals wieder: Laty- 
SCHEV II no. 246 Af(a)y/a ΚοΙλιος χαΖρε.

149. Kalkstein, je tz t im Museum zn Kertscb. Nach eigner Ab- 
scbrift Latyschev IOSPE p. 108 no. 185. Ans dem IV. Jahrh., gewohn- 
licbe Scbrift.

ΝνμφΌδω\ρος *Ερμο\χρστεος.

ΙδΟ. Kalkstein, in Kertsch gefanden, jetzt im Kaiserlichen Mosenm 
zn Petersburg. Latyschev IOSPE Π no. 154J. — Scbrifl: AYQ, ov =  o. 
Vielleicbt noch ins V. Jabrb. zu setzen.

Evakiu\δεω τον Λ\εωδίιωυ.

151. Kalkstein, beim Gate Eltegben gefanden. Zaletzt herauegeg. 
von Latyschev IOSPE II no. 288. Ioniscbes Alphabet: o a ,  unechtes
συ =  O.

Πνρρος | Εορννόμον | *Ηροτλ)*ειώτας.

152. [124]. Kalkstein, am Mitbridatesberg gefanden. Latyschev 
IOSPE II no. 195. Ionisches Alphabet, erste Halite dee IV. Jabrb.

Πρόμη&ος | Πρωταγόρεω.

153. Kalkstein, bei Kertscb. Nach Abschrift and Abklatech Laty- 
schev IOSPE II no. 97. Ioniscbes Alphabet, unechtes w  =  O. Wabr* 
scbeinlich ans dem Anfange dee IV. Jahrb.

[Vjrn? Βούλας
Λνάσιος Λνάοιος
ty]wr\, νίός,
'Σιμόν μήτηρ καί 

5 αδελφε{ό)[ς].
Der Name ΊΗη 1st noch ein Mai aus Pantikapaion belegt: Latyschev 

IOSPE Π no. 11 ( «  Bechtel no. 120).

154. Grabstein, beim Mithridatesberg gefanden, je tz t verscbollen. 
Nach Abschrift dee Maseum-Direktors von Kertscb bei Latyschev IOSPE 
Π no. 183.

yVKAAPO Ν (ί)γα{ν)δρο-
t P O A Y X  -ς (Π )ο λ ν χ ·
APE OS -άρεος.

155. Kalkstein, bei Kertscb gefanden. Latyschev IOSPE Π no. 140 
mit Holzschnitt nach Photograpbie. Ioniscbes Alphabet, V. oder IV. Jahrb.

Zijp|os | Λδτο%\λψς>
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156. Drei Grabsteine, im Jahre 1890 bei Kertsch gefunden. Laty- 
schev IOSPE II Add. p. 311, no. 662, 1283, 3021 („apographa a prae- 
ceptore quodam ex oppido Kertsch accepta, vulgaribus tantnnx litteris 
nec satis accurate facta"). Aus dem IV. Jahrh., unechtes ου as 0.

a ’ίστιαϊος Λημητριόν, b *Λτνολλώνι\ος Νεομψίον.
Φατλρίτη Λεοντιώς,
Λημητριός 3Επιχάρεος, c Βίων 'ΛτζοϊΧοφάνεος
Παρμένων Λημητρίον. Χερσονηοίτης.

Ζ. 2 Αεοντιώς aus *Λεοντιεως zu Αεονχιεύς. Oder eollte, wie Laty- 
schev vermutet, Αεονχ{ε)ως zu lesen eein?

Theodosia.
157. [125]. Thonechale, jetzt in der Kaieerl. Ermitage zu Peters

burg. Stephasi Compte rendu de la Commission Imper. archeol. 1877, 
p. 273 ff. Alphabet: Θ Η Ξ t  V.

Ev&νμίης I είμί η γ,νλιξ.

MIH^IEMI: Stefhaki vermutet, dasslEMI fur El Ml verschriebensei

Olbla.

158. [132. 133]. Drei Grabinschriften, in Sarmatien gefunden. La- 
ty sc h ev  I08PE I no. 173, 174, 177. Ionisches Alphabet dee IV. Jahrh., 
unechtes ov = o.

a· ’Εχαταίης | μνήμα της | 'Λπολλθδ\ώρσυ. 
b . Λημης | Θαρσννοντος. c. *Λρψη | Λιονυος.

4 . Samos mit eeinen Kolonieen.

Samos.

159. [210]. Marmor. CCu r t iu s  Rhein. Mus. XXIX 160 und Lubeok. 
Progr. 1877 p. 3, darnach R o e k l  IGA no. 383, K ir c h h o f f  Alphabet4 30. 
R oberts  Introduction no. 151. — VI. Jahrh.

"■PQTO +  ANO* 4ημ(ά)νδρου του
3ΤΟ1ΔΜΛΜ0Δ Πρωτοχάριος.
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160. [211]. Statue der Here, beim Heraion gefunden, jetzt im 
Louvre. G ir a r d  BCH IV 483 ff., darnach bei R o e h l  IGA no. 384, Ca u e r 3 
no. 504, R o berts  Introduction no. 152.

XH DAMVH**lA^£0 lgKC^THDHI ΑΓΑΛΜΑ
Χηραμνης μ άνέ&(η)γ£ν τ'Ηρηι αγαλμα.

161. [212]. Bronzener Hase, jetzt im Britischen Museum. B oectch 
CIG no. 2247. R o e h l  IGA no. 385. N ew to n  AGIBrit. Π no. 230. R o
b er ts  Introduction no. 153. — Schrift: linkslaufig, A ΗΘΛΜΜΠΟ £(D&.

Τώι 'AtzoMmvi τώι Π - 
·ριη(ν)ήϊ μ ά- 
-νέ&η-
-Λ€ΐ' *Ηφαιστίων.

ΗΛΗΙ ist deutlich und sicher: ubereinstimmend vermuten die Her- 
ausgcbcr, dass der dritte Strich des Ά  aus Versehen vom Stcinmetzen 
vergcsscn sci. B e c h t e l  nimmt an der Form Πριη(ν)ηϊ (statt Πριηνεϊ) 
Anstoss und eetzt dafur den Dat. Sg. Fem. Πριή(ν)ηι ein, dem er lokati- 
viechc Bedeutung gibt.

162. [213]. Steinerne Basie, jetzt im Ddrfchen Kolonna. Cu bitu s  
Rhein. Mus. XXIX 160 und Lubeck. Progr. 1877 p. 3, darnach R o e h l  
IGA no. 386, K ir c h h o f f  Alph. * 30, R oberts Introduction no. 154. — 
V. Jahrh.

I ΡΑΓΟΡΗίΟΙ (Ή )ρα/όρη$ 6

DPeOAyVfOHKE [·σα^]ορβ(ω) άνε&ηχε.

163. Torso einer archaischen Apollofigur, in der Nabe der alten 
Stadt, bei der Glyphada gefunden.. P W (oltebs) Mittheil. XVIII (1893) 
224. Die Inschrift steht auf dem linken Schenkel.

/ '£VKIOiA/V/?®HK£A' Aev/uos άνέ9ψεν
ΤΩΙΑΡΟΛΩ/VI νωι Απόλ(λ)ωνι.

164. [214]. Marmor. CCurtius Rhein. Mus. XXIX 160 und Lubeck. 
Progr. 1877 p. 3 , darnach Roehl IGA no. 387, R oberts Introduction 
no. 155. — A S I A / / P P t ,  £  =  u,  0  *  ov.

[ i7 ]o /im o g  άμι 
του ζ/(η)μοκρίνε\ος.

165. [215]. Marmorbasis, in Olympia gefunden. Nach W e il ’s Ab- 
schrift Cu r t iu s  Archaeol. Zeit. XXXVI 82 ff. Nach Abklatschen R o e h l  
IGA no. 388, L o ew y  IGBildh. no. 23. R oberts Introduction no. 156. 
E H o ffm a n n  Epigrammata no. 378. Ionisches Alphabet: unechtes ov «  0.
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Abgefasst nach dem Jahre 472 v. Chr., in welches der dritte olympiscbe 
Sieg dee Euthymos fallt (Pausanias VI 6, 4).

Ενζυμος Λον.ρός Άστνκλέος τρις 'Ολύμπι ενικών 
εικόνα 6* εατηαεν τήνδε βροτόία εσοραν.

Ένζυμος Αοκρός από Ζεφνρίον άνέΰηκε.
Πυθαγόρας Σάμιος έποίησεν.

-

166. [216]. Stein. Nach G e l l  bei B o e c k h  CIG no. 2246. Schrift: 
στοιχηδόν, ionisches Alphabet, unechtes ov =  0 .

ΎΟΥρος τε\μένεος | *Α$ψάς | Ά $ ψ ώ ν  | μεδεούσης.

167. [217]. Marmor, rcchts gebrochen. Cl e r c  BCH VII 79 no. 1. 
Gewohnliches ionisches Alphabet, unechtes cru =  0.

2 .....................Ή ρ ψ
[Oi'd](e) (γ)[υ]ναικονόμοΓ 
Πρόΐτος 7Ερμο δικού 

5 Αρνας 'Ιππαίου

6 Ααμαοικλής Ενρνσ&ένεονς 
3Ηγησαγόρης Περίκλον 
Πυ&οκλής Μενοιτίου 

9 'Αστυοχος Ήγεκρεοντος.
Ζ. 3 H P . ΝΑΙ (η und ρ nicht sicher): (ol γ)[υ]ναικονόμοι R o e h l .

168. [219], Marmor, auf beiden Seiten beschrieben. In Minuskeln 
BCH IV 335.

a. Απόλλωνος Ννμφηγέτεω. b. Ννμφεων.

169. [220]. Marmorplatte, im Dorfe Mytilini auf Samos gefunden. 
CCu rtiu s  Liibecker Programm 1877, p. 10 flf. no. 6. Genauer nach So- 
t e r iu ’s Abechrift K o eiller  Mittheil. VII 367 ff. Die Inschrift enthalt 
drei an verschiedenen Tagen aufgenommene Protokollc (Z. 1—41, 41—55, 
56—78) iiber das im Ήραΐον befindliche Inventar, welches die von den 
attischen Kleruchen bestellten ταμίαι des Jahres 346/45 v. Chr. von ihren 
Vorgaugern ubernahmen. Der Dialekt ist bis auf geringe Reste attisch: 
vorwiegend im Wortschatze hat sich dialektieohes Geprage erhalten. Ich 
hebe bcrvor:

15 κι&ών Ανδιος εξαστιν άλοργήν εχων,
16 κι&ωνίσχος λινούς εξαστι(ν) | άλοργήν εχων,
17 μίτρη λιτή στν7ΐ7νείον,
18 κιΰωνίσκος χρνσώι 7ζεποικιλμενος μνρ\τον χρνσεον εχων,
18 περίβλημα λινού ράκινον, μίτρη πάραυλος,
19 7Ζαράλασαις9 ιριν εμ μέοωι εχει άλοργήν,
20 σινδών λίς, ήνι ιν[α] | τήι Ο'εώι παραπιτνώσι,
21 7Ζρόσλημμα τής #e|[o]ft παραλοργές άμφιΟνσανόν,
22 7C ερίζω μα άλοργονν ράκινον ποικίλον,



72

2 3  άλοργους, υποκεφάλαια δυο ημιτνβίον λιτά,
2 4  σπληνία/εν υπογεγραμμένοι· Ιπ π ε .,
2δ σινδονίσν.ος υπογεγραμμένη, σπλψίσκον λινόν ν,
2 6  καταπέτασμα της τ ραπ έξης [ ρ ]  άκινον, παραπετάσματα,
2 8  κιΰώνες Ανδιοι i ξαστείς | [ α ] λ ο ρ χ « £  Ι χ ο ν τ ε ς ,

3 0  επ ί δημιοργοΰ ^μ α σ ικ ίλ^έονς χλάνδιον άλοργονν,
3 1  Έρμεώ, 3 4  στρον&οί νπο τη[ι] | τραπέζηι, στρον&οί,
3 5  το7ν στ ρονιών | rcZrv επίχρυσων έγλείπει τα ορσοπνγια,
3 6  χ ) κ ίν δ ια  δ ύ ο  ά λ ο ρ γ ά , 3 7  τ ρ ί χ α π τ ο ν  π α ?Μ ΐό ν ,

4 1  ιππίσκος χαλκούς, 4 5  εξάλειπτρον ελεφάντινον,
4 5  λεοντόβασις, 4 6  χερνιβεΊα, δίφρακον σνντετρι]μμένον,
4 7  γ ο Γ ό ε ιτ ε 'ρ ο ι·  διφράκον ενλείπει τα ήλεκτρα,
4 8  Υ.λιντηρισνχ>ς, 5 0  ’Ήρηι, σφελίσκον, 5 2  μαχαιρο&ηκη.

Ausserdem kommt die Form χιϋών vor in Z. 12 13 14 16 16 20 28 
28/29 31 37.

Perinthos.

170. [233]. Nach A bschrift eines Griechen bei Bechtel Tafel II 
no. 14. Schrift: A £ H A A ^ n D ,  i =  ο, ΦΩ,  0  =  o und ov.

Ή(γ)ησιπόλιος | (τ)ου (Φ)αναγόρε\ω.

IV. Die Stadte Sud-Kariens.

1. Halikaniassos.
171. [238]. Marmorplatte aus Budrun, jetzt im Britiechen Museum. 

Sie diente anfanglich als Thiirschwelle eines Hauses, wurde dann in ver- 
tikaler Richtung in zwei gleiche Halften zerbrochen, welche ale Rahmen 
eines Fensters Verwendung fanden. — Im November 1749 fand Lord 
Ch a k lem o n t  die n o c h  h e i l e  Platte und trug die Inschrift sorgfaltig in 
eein Tagebuch ein: diese Abschrift, die einzige, welche vor dem Bruche 
der Platte genommen wurde, ist jetzt im Jahre 1893 zum ersten Male im 
Facsimile veroffentlicht von H ir s c h f e l d  AGIBrit. P. IV, Sect. I, p. 50 
no. 886; wenn auch fast alle Zeilen schon vorher richtig erganzt waren, 
so ist docb diese vollstandige Abschrift fur die Lesung der Zeilen 8 20 
37 39 41 44 entscheidend. — Von den Facsimilibus der g e b r o c h e n e n  
Platte sind die wichtigsten: N ew to n  Transactions of R. society of Lite
rature, Series II, Bd. IX (1867), p. 183 ff.; R u e h l  Philologus Bd. XLI(1882)
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ρ . 54 ff.; R o e h l  IGA. no. 500 =  Imagines S. 45 no. 12 (1883); Palaeo
graphies! society, Series II, pi. 62 (1887); endlich H ir s c h f e l d  a. a. 0. 
p. 49 f. Vgl. ferner H ic k s  Manual no. 21; D it t e n b e r g e r  Sylloge no. 5, 
p. 658; Ca u e r 2 no. 491; R oberts Introduction no. 145, p. 174 und 339 ff. 
Die iibrige Litteratur s. bei H ir s c h f e l d  a. a. 0. und bei T h R e in a c h  
Revue des etudes Grecq. I (1888) p. 27.

Schrift: gewohnliches ionisches Alphabet; das Θ =  o und ov fiihrt 
etete, das Ω =  ω von Zeile 40 ab einen Punkt in der Mitte. Unechtes 
u  ist bald durch E, bald dureh El wiedergegeben. Das in den Worten 
Άλικαρναδέων2, 9OKamhogβ, Παννάπος J6 mit s umschriebene Zeichen ist T: 
in Zeile 41 wird derselbe Laut durch das gemeingriechische σσ ausgedriickt.

Zeit der Abfassung: nach H ir s c h fe l d  ist der feet stchende terminus 
ante quern das Jahr 443 v. Chr.

Τάδε δ σ(ν)λλο(γ)ος εβονλεύσα(τ)ο 
6 'Αλνκαρνα§έ(ω)ν καν Σαλμακν- 
(~τ)εών καί Λνγδαμνς εν τήν ίερή[ν] 
άγορψ μψός Έρμαιώνος πέμ- 

5 -πτηι νσταμένου επ ί Αεοντος 7Τρν- 
-ταν[ενό]ντος του 3 ΟΥαέάέιος κα- 
[-2] 2α[ρυ$]ώλλου του Θενκννλώνε[ω·]
. ΘΙ . . [τ]ους μνήμονας· μη παρ(α~)
-δίδο[σ&α~]ν μήτε γην μήτε οΙκ[/-]

10 [-α] τοϊς μνήμοσνν επ ί *Απολ%θ)- 
-νίδεω του Αυγδάμνος μνημον(ε-)
-νοντος καί Παναμύω του Κασβώ- 
-λλνος καί Σαλμακντεών μνη- 
-μονενόντων Μεγαβάτεω του *Α- 

15 -φνάσιος καί Φορμίωνος τον ΙΓ[α-]
-νυά&ιος. *Ήν δε τις 3έληι δικάζε- 
~σ&αι περί γης ή οϊκίων, επνκαλ[εί^]
-τω εν οκτωκαίδεκα μησίν, ά π  ου τ- 
-ό άδος εγενετό · νόμων δε κατάπιε-*]

20 -ρ νυν ορκωισν (?) τους δνκαστάς) ότ[ν] 
αν ον μνήμονές είδέωσιν, τούτο 
καρτερόν dvav. *'Ην δε τις ύστερον 
επνκαλήν τούτου τον χρόνον των 
οκτωκαίδεκα μηνών, ορκον uvav τ- 

25 -ών νεμομενων τήγ γην ή τα οίκ- 
[-/]α, δρκονν δε τους δικαστάς ήμί- 
[-έ]κτον δεξαμένονς, τον δε ορκον εν- 
[_-ν]αν παρεοντος του ενεστηκότος· κ-



74

-αρτερονς 4 ’ είναι γης vmi olvuiov, οίτινες
30 τότ είχον, ore ΆτζοΏ.οπίόης ναι Πανα 

-μνης εμνημόνενον, εΐ μη ύστερο- 
-ν ατζετζίρασαν. Τον νόμον τούτον 
ην τις &έ?.ηι σνγχεαι η προ&ητα- 
[-ι] ψηγον ώστε μη είναι τον νόμο-

40 -αμα νχΐϊϊοόον είναι ες Ι^λικαρν- 
-ησσόν. 'ΛΪΛν&ρ\ασσέων δε τώσ σ- 
-νμπάντων τοντωι έ)*ει)&ερον ά- 
-ναι, ος αν ταντα μη παραβαίνηι, vjxto- 
-τζερ τα ορκια εταμον νχιΐ ώς γέγρατζτ-

45 -αι εν τίΐι ΛΛ?ζολλω[νί)ωι, ετζινχύχίν,

Ζ. 6 'Ο¥α*άΐιος (nicht 'Οαίάίιος) nach Ονασσωι Inschr. 173 so. — 7 Σα[ρν- 
-ϊ)ώλΧον R oehl nach Inschr. 173 4^4,. ΘΕΙΚ R uehl  H icks H ibschfkld. — 8 
. ϋ  I . . .  0 1 Chablemont, . Θ I . . .  t  ΙΛ R uehl, . 0 1 . . . *  Newton Roehl. Die 
R este des ersten Bnchstabens weisen nach Hibschfeld anf t  oder K (nichtN 
Oder P). — 9 παραδίδο[σ&α]ι R uehl. Zwischen Δ Ι Δ Θ  nnd MH fehlen 
nach Hirschfeld p ier B achstaben , was alJerdings aus der Abbildong 
n ich t dentlich zn ereehen ist. Newton, dem m ehrere H erausgeber folgen, 
erganzte nnd verband [rov]? μτήμονας καραδιδ0\να\ι. — 19 αδος „Beschlnssu 
Berok  Rhein. Mns. 1864, S. 604, vgl. Hesych αδημα, αδος* χρήφισμα, 
δόγμα. — 20 Ο Ρ Κ Ο  I S ITOS  Charlexont, O P K Q I S . . S  die fibrigen: 
H icks’ ορχ0>{ι)α[αι τσί]ς nnd Roehl’s δρκωι *ς [tw]? vertragen sich m it 
Charlemont’s A bscbrift nicht. A ber anch ein Konjunktiv 6ρχώ(ι)οι 
(Hirschfeld : „dikasts shall be sworn to  decide on the  facts as known to  
the Mnemones") passt nicht recht in den Znsammenhang. — Am Ende: 
ότ[« <$*] Sauppe , ότ[ον δ'] R uehl . — 22 Zn καρτεράς =  κύριος vergleicht 
Sa u ppe  Archilochos 26 ό δ 'Ά σιης καρτεράς μηλοτρόφον. — 37 AIEI CharLE- 
hont. — 39 E P c  R u eh l , E P i H ibschfeld, ΕΡΕΞΑ Charlexont. — 41 
N A S S E Q N  Charlexont. — 44 ETAMON Charlexont.

172. [239]. Marmor, zn Bndrun eingemanert, nnr an der rechten 
Seite vollstandig. Clerc, BCH YI (1882) 191 ff. Gewohnliche ionische 
Schrift, unechtes ov noch dnrch O wiedergegeben.

1 .................. νάσσιος 12 Σανόρτσν
..................ος Νόννον
[ . . .  α]γόρης ’Ορτασσιος

[/ίη]μήτριος Άρνάσσιος 
\ΪΛρτ]ύασσις Πίγρεω
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\Τενδ]εσσις Ανξειο 
5 . . .  ος Σάσκου 

. . τος '/λ . ντεω 

. ραΐσκος Μόννεω 
(Α)όιος Καρκίνου 
Σάγγωδος

10 Αύξης Στράτωνος 
30)*ετας 'Υσσιολδον

Ζ. 8 \AI0S.

15 . . . .  τος 5/ . .  νάγου 
. ίτης *Υ. . .  . ίου 
’Ύσσωλδος Πελκίσιος 
Καρυσωλδος Παγάδου 

’Ύσσωλδος Ζονζόλον 
20 Απολ[λω]ν[ί]δη[ς] Τενδέσ[σιος] 

1Ιδμαμν . . ος Αρνάσσι[ος]
2 α .......................................

173. [240]. Marmor, untcn gebrochen, auf alien vier Seiten be- 
sehrieben, in der Festung von Budrun. H a u sso u l l ie b  BCH IV (1880) 
295 ff. Die Varianten der von N ew ton  On a greek inscription at Hali- 
karnassoe gebotenen Lesung bat H a u sso u l l ie b  BCH IV 522 ff. z usammen- 
gestellt, aber nur zum kleineren Teile als richtig anerkannt. D it t e n - 
b e b g e b  Sylloge no. 6. Gewobnlicbes ionisches Alphabet: unecbtes ov wird 
bald dnrch 0 ,  bald durch OY ausgedruckt, unechtes u  durch El. Mit 
Recbt echeint H a u sso u l l ie b  die Insehrift in den Anfang des IV. Jabrh. 
zn eetzen.

Die Ruckeeite ist arg mitgenommen und enthalt, ebenso wie die 
beiden Schmaleeiten, fast aueechliesslich Eigonnaraen, zumeiet barbarisch- 
karische. Deshalb wird im Folgenden nur der Text der Vorderseite voll- 
etandig gegeben.

Vorderseite.
Θε[οί].

[0]Υδε ίπρίαντο παρά του Απόλλωνος κα[ί της]
Αΰ^ηναίης και Παρ&ένου γεας και οϊκίας [των] 
δφειλόντων τοϊς &εοϊς τουτοις· βεβαιοΰν το[νς]

5 ($)εονς τον άΐδιον χρόνον, συμβεβαιοΰν δέ rofug] 
νεωποίας των (ϊεών τους αίει όντας και εξορκίζε[σ-]
-&αι κατά ταδτα : Κονδμάλας Αρλιωμου γην την Αιγ[ι>] 
-πτίου του Αρχαγόρεω την ελ Αυρισσώι και τα εν τηι Κυ- 
-ογ(ρ)ίσσιδι, όσα προς τηι αυληι ταύτηι δρα(χμεών) ΜΧΗΗΗ 

10 [Ζ]ηνόδωρος Αρυάσσιος οίκίην την 3Αρτεμωνος του
Παναμύω την εν Σαλματκίδι δρα(χμεων) ΗΗΗΠ! Τεισίμαχος 
[Ή]ρακλείδεω γην την Αρβήσσιος του ΑπολλωνΙδεω 
[τ]ήμ προς Σαλμακίδι δρα(χμεών) Η Η Η Δ Δ Δ Δ :  B oathov Αστν- 
[·ν]όμου οίκίην την Αρλιωμου τον Πυργωνος τημ 5τρό[ς]

15 [τώι τ]είχει και το κηπίον το προς τηι οίκίηι δρα ΧΗΗΡΔΔΔΔ 
[Παντ](α)λεων ^Αρτέμιον ος γην εγ Κοτοις την Αρλιωμου 
[του Π]υργωνος ΡΔ: Λεοντίσκος Οίλιάδεος και Λιοσ·.
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[-χονρί\δης Πι ρωμιός γην εγ Κενάρωι πασαν την 'Αργείου 
[τον ΙΊ]νργωνος ΡΗΗΗΔΔΔ: Παραύσσιολ)*ος Παννάσσιο[ς]

20 [γτ^ν την ίν Ονασαώι την 'Αρλινίμου τον Πνργωνος Η 
[Πα]νταλειον 'Αρτίμωνος γην την εμ Ποννομονοις τή[ν] 
f *Αρ]λιωμου του Πύργιονος Ρ· Πρωταγόρης Ήραχλείδε- 
[-ω] γην την 7άσονος τον Παναβλήμιος ΡΗΗΗΡΔ: 'Αρλί- 
[-w](y/)oc Κντβελήμιος οϊχίην την εν Σαλμαχίδι την 

25 [Μ]όσχον τον 'Αρλιώμον καί αντόγ καί ων Ιχνεϊται ΗΗΗ 
..Δ: Γρίσων 'Αμΰντεω γην εν 'Ωνζωσσυάσιοι την Τυ[μνε-\
\-(ο το\ν Σνεσχνρεβον ΧΗ· Μόσχος Τενδεσσιος γην εγ Κσνο[ις] 
[την] Αυξεω τον Πίγρεω ΧΡΗΗΗΗ: Ποαειδωνιος Αημψ\ρίον\ 
[γ](η)ν ελ Ανρισσωι τημ Πν&οδοίρον του Αημψρίου ΡΗΡΔ 

30 . . ανιόν 'Αντιδότου οϊχίην τημ Μελωνος τον Σιληνον ΡΓ 
[Κ]αλλιστρατος Θεόδωρόν γην ελ Ανρισσωι την 2α- 
-τνρον του \Ιστιαίον ΧΧΧΡΗ* Λιοσχονρίδης Πιρώμιο[ς] 
οϊχίην τημ Με?Λονος τον Σι ληνού την εμ τζόλει 
X ΡΔΔΔΔ: 'Αμνντης 'Αρχίππου γην εγ Κάσαι 

35 (τ)ην Μέλωνος τον Σιληνσν ΡΗΡ: Χαιρέδημος 'Αργαγό- 
[-ρ]εω γην την Αητοδωρον τον Μεγαβάτ ειο χαί την οΙχίη(ν) 
[τ]ην εμ πόλει :ΤΗ ΡΔΔΔΡΗΗΗΗ Μόσχος Τενδεσσιος γη(ν) 
εν Αίδηι τημ Βάτωνος τον Μιχίννω Η Η: Αρτέμω(ν) Σεσ- 
-χωδος γην εν Σαράνσωι, ην ειχεν 3Ερμαπίς, η ην Α(λ)\ε-}

40 -ξιος ΧΗΔΔΔΔ: Αχτανσσωλλος Σασσώμον επρίατο 
οϊχίην εν Σαλμαχίδτ τημ Παννάσσιος του 'Ιδαγνγον h 

' 'Υσσωίης Αρβήσιος επρίατο γην την J ιοτίμου τον Σαρν- 
-σοίλλον την εν Ώσπραόννωι, ητις ην Καχράδος, καί τη(ν) 
&ά)*ασσαν, ο που το όρχννεϊον, Ρ Η Η Η Ρ Δ Δ · 'Α&ηνίων 

45 Τρνωλον οϊχίην εμ πόλει, ην ειχεν 'Αρτνασσις τον Βορόρον, 
την 'Αλέξιος XX: Πολνϊδος επρίατο οϊχίην την Γνά- 
-(λωνος τψ  εν Άργει, ηι γείτωμ Ποσειδώνιος χαί Ίδάγνγο[ς] 
χαΐ Γεροντίδης9 ΧΗΗ:..............................................................

4 9  .................................................................................................
50 [ΤΓ\αννασσις Αημητρίον οϊχίην την Στράτωνος, ηι γείτων

\Εν]ιππος Ρ Η Η Η: 'Αντίπας Σχν&εω επρίατο οϊχίην τημ Μιχί-
[-ννώ] τον Σχινοσίου Ρ Δ Ρ Η ..................................................
...................................................................................... 'Ανάξας
..............[ε]πρίατο οϊχίην την 'Αρτεμιδόρον τον 'Αλγάνιος

5 5 ..............[Κ](υ)άτβης Ποννσσωλλον οϊχίην την Κονλδόϊδος
[τον . . . σσ]ώλλον ΗΗΡΔΔΔΔΡΗ Μόσχος Τενδεσσιος 
[επρίατο γη]ν εν Ανρισσωι την Μιχν&ον τον 'ίμβράσσιδος
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........................... Χ Χ Δ Δ Δ Δ Γ :  Ά ΰ η ν ίω ν  \Ίμβάρσιδος επ ρ ία το
[γην τη ν  Π ανταλεο]ντος του ΐΛρτέμω νος εν Σ(α)ράνσω ι, η τ ις  ην

6 0 ........................................ j Π ολύϊδος επ ρ ία το  γην  ε ν ...........................
[.................... η τ ις  ην Ιάλ](έ)ξιος, ψ  ομουρος Κ α λα βώ της,
......................................................Δ Δ Ρ Η  Σ π α ρ εύ δ ίγο ς  Π ανυάσσ ιος
[επρ ία το  γην ε ν ............. ]ω ι, ψ  αυτός ε ϊχ εν , η ην Λ  . . τ ιο ς ,
......................................................λθ£ Ταυσάδος τη ν  ε [ ν .] Ν Ο Ζ

6 5 ......................................................... ν τη ν  οπ ισ& ε του  *Λπολ[λωνίου]

Ζ. 26/27 Τ υ , . υ  Σνεσκυρέβσν H a u s s o u l l ie r , Τν[μνε]ν Σνεσκνρέβσυ 
B e c h t e l , Τν[μνε]νς Ύεοκνρέβου N ew ton  und D it t e n b e r g e r . Beide Er- 
ganzungen sind unrichtig und zwar nicht nur deshalb, weil Genetive auf 
-ενς (aue -εος) oder -εν (aus -εο =  -εω) dieser Inscbrift fremd sind. Es ist 
von den bisherigen Herausgebern ubersehen, dass nach einem streng 
durchgefuhrten Sprachgebrauche in unserer Inscbrift der Vatername des 
Kaufers s t e t s  ohne  τ ο ν , der Vatername des Besitzers dagegen s t e t s  
m i t  του  angcfugt wird. Wir mussen daber την Tv[ . . . .  το]ΰ Σνεσκνρέβον 
erganzen. Nach den nacbsten Zeilen zu scbliessen, konnen zwischen TY 
und YSY im Ganzen etwa 6 Buchstaben fehlen, also ist fur Τν\μνεω], 
Τύ[χεω], Τν[ρεω\ binreicbend Platz. — 38 Fiir Λίδηι (gegen das auch 
mogliche ΔΙδηι) verweist H a u sso u l l ie r  auf Herodot I 175 ορος τειχίσαντες 
(Πηδασείς οίκέοντες υπέρ Αλικαρνηααον μεσόγαιαν), τω οννομά εστι Αίδη. — 
ΜΩ£Ε£ der Stein: *Αρτέμω(ν) H a u sso u l l ie r . — Da in Ζ. 49/50 ebcnso 
wie in Z. 52/53 je ein Kaufsdokument absichtlicb getilgt ist, so fasse ich 
ΑΝΑΞAS in Zeile 53 mit H a u sso u l l ie r  und D it t e n b e r g e r  als Anfang 
cince neuen Satzes. Lesen wir mit B e c h t e l  -άναξ *Αο[τυ\νόμον], so muss 
bei der Rasur aus Versehen der Anfang des Namens in Mitleidensehaft 
gezogen sein. — 59 SPANSQI der Stein, vgl. Z. 39.

R i i c k s e i t e .

G enetive au f -εω : ^Λπολ]Χω νίδεω  4 ο, *Ηρακλείδεω  6o.os, Κ υ - 
-άτβεωδη, Πίγρεω%.

G enetive au f -ω : *Λρχαγόρω$. s ,  'Λ ϊεούκω  oder ΙΤούκω 4, 
Π οίω  ίο.

B em erkensw erte griechische E igennam en : Ή ρα 'λλίδηςζ , Ν ευ - 
-μψ[ίου]>ι neben Ν εομηνίο[υ]29, Ό λ ε τα δ ο ς π  G enetiv.

Ζ . 1 το ϊς  ϋεό ίς , 2 [κ]αί ων ϊν .νέοντα ι2.

R e c h t e  S c h m a l s e i t e :

G enetive au f -εω : 'Λ ϋηναγόρεω  ar>/sc. 39/40. 41/42, Ι^ρχαγό- 
ρεω as. 54. δβ. r»e. 02» *Λπολλων[ίδ]εω  31/32, \Στ]ησαγυρεω  n  , Κ βώ -  
δεωζτ ,  Λ α τά ρ ο εω Μ ) Ν ολίτεω  36, -ρ/τρεω^ο*

G enetiv  a u f -ω : Κ ώ γ λ ω Μ .



Ζ . 3  und  13 [καί] ων Ιγν ε ιτα ι.
Ζ . 6 und  16/17 ην είχεν α υτός .

L i n k e  S c h m a l s e i t e .

G enetive a u f  -εω: . . λδονδεω ι, Λ ν ξ ε ω π ,  -ρεω 48.
G enetiv  a u f  -ω : Βραίλω**.
B em erkensw erte  g riech ischeE igennam en : JioG YOvQllldjrfiu^s,

Β ρ ά τα χ ο ς 29, Ν εο μ φ Ίο ν  *$, Έ π ι γ ί η ς π .
Ζη Βράταχος vgl. den an9 Pantikapaion belegten Namen Βρόταχος 

no. 147 nnd Hesych’s Glosse βρατάχονς· βατράχους.
Ζ . 33— 3δ ττλήν yΕγΜ ταιης | [κ]αί ων η αδελφ ή  έ χ ρ ά τ ψ 1 

-[σ](ε)ν iv .
Ζ . 48— 49 π λ χ γ  [. . .  | .............. ά]δελφον.

174* [243]. Basis, jetzt verschollen. Die Inschrift let in gewobn- 
lichen griecbischen Initialen (nicht Inschrifttypen) heransgeg. von d e  W it t e  
Boll, dell’ inatit. di co it . arcbeol. II (1830) p. 226, darnacb CIG. no. 2655b.

J io g  Π λοντηος.

175. [247]. Elektronmunze, je tzt im Britiscben Mnseom. N ew ton  
NnmisTn. Chronicle N. S. X (1870) p. 237. Photographiert im Nnraism. Chro
nicle N. S. XV (1875) planche VII no. 4. F r a n k e l  Arcbaeol. Zeit. XXXVII 
(1879) 27. Ca u e r * no. 554.

AM0*IM3*OMUA(D Φα(ι)νους ά μ ι  σήμα .

Von dieser, nacli der Pbotograpbie im Norniam. Cbron. nnd nacb 
F r a n k e l  gegebenen Lesnng weicht N ew to n  a. a. 0. nnr in dem 6. Buch- 
staben ab: HOMkACD. Auch F r a n k e l  erkennt neben dem * eine Hasla 
an, betracbtet eie aber mit Recbt als zufalligen Stricb. Der dritte Buch- 
stabe ist offenbar ein I mit zufalligem Ansatze: wenn N ew to n  ibn mit ε 
umscbreibt, so weicht er damit willkurlich von seiner eignen Abbildnng 
ab. — Φαινους F r a n k e l  nnd Sa l l e t : sie fassen Φαινώ als den Beinamen 
der Artemis.

2 . M ylasa.

176 nnd 177. [248]. Marmor, drei ψηφίσματα der Mylaser enthal- 
tend, anf dem Friedhof zn Melasso gefnnden, jetzt im Lonvre. B o eck h  
CIG no. 2691 c d e mit p. 473 if. L e  B as Voy. arch. inscr. I ll 1 no. 377 
—379. F r o e h n e r  Inscr. grecq. dn mnsee dn Louvre no. 96. Darnacb 
D it t e n b e r g e r  Sylloge no. 76, Ca u e r * 492 -  494, H ick s  Manual no. 101. 
B e c h t e l  benutzte nocb einen Abklatsch des Herrn A n to in e  H ero n  d e  
Vil l e f o s s e . — Von den drei Beschlussen laase icb den altesten (367/66
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v. Chr.) fort, da er am wenigsten rein im Dialekte gehalten ist (neben 
τριηκοοτώι,, ΙΑρταξερξενς lf εκκλησίης κνριης^ stehen οττι β, πό)^ωςη, πραξαι10) 
und seine dialektiscben Forraen in den beiden anderen wiederkehren.

Gewohnliches ioniscbes Alphabet (0ΟΔ), Zeit der Abfassung: no. 176 
aus dem Jahre 361/60 y. Chr., no. 177 aus dem Jahre 355/54 v. Chr.

176.
’'Ετει τετρωκοστώι καί 7τεμτττωι ’Λρταξέρξενς 
βασιλεύοντος, Μαυσσώλλου έξαιΰ'ρα/τενοντος, 
εδοξε Μνλασεύσι, εκκλησίης κνρίης γενομένης, 
καί επικύρωσαν αί τρεϊς φνλαί· τους Πελδέμω 

5 παιδας παρανομήσαντας ίς την εικόνα
την Έκατόμνω, άνδρός ττολλα καί αγα&ά ποιήσαν- 
-τος τη μ πόλιν τήμ Μυλασέων καί )ώγωι καί εργωι, 
άδικειν καί τα ιερά αναθήματα καί τη μ πολιν 
Μκαί τους ευεργέτας της πόλεως· άδικειν δέ κατα- 

10 -γνόντες έζημίωσαν δημεύσει της ονσίης καί έπώ[λη-\ 
-σαν τα κτήματα αυτών δημοσίηι, έκτήσ&αι κυρίως 
τοϊς πριαμένοις, καί έπαράς ε7ζοιήσοντο, περί τούτων 
μήτε προτι$ίναι μήτε έπιψηφίζειν μηδένα* εί δε τις  
ταυτ[α πα]ραβαίνοι, εξώλη γίνεσΰαι καί αυτόν καί τους 

15 εκείνου 7ζ[άν]τας.

177.
™Ετει πέμπτωι ί/ίρταξερξευς βα[σι]λεύοντος}
Μαυσσώλλου εξαι0ρα7ζεύο[ν]τος, Μανίτα τον 
Πακτύω ίινιβο υλε ν σαν τος Μαυσσώλλωι τώι Έκατομνιο 
εν τώι ίερώι τον /Ιώς τον Λαμβραύνδου, χ)υσίης ενιαν- 

5 -σίης καί πανηγύριος έούσης, καί Μαυσσώλλου μεν 
σωίϊεντος συν τώι Λιί, Μανίτα δέ αυτόν την δίκην 
λαβοντος εν χειρών νόμωι, εγνωσαν Μυλασεϊς 7ζαρη- 
-νομη μενού τον Ιερόν καί Μανσσιολλον τον εύερ- 
-γέτεω ερευνάν 7Ζ0ΐήσασ§αι, εί τις καί άλλος μετέ[σ-\

10 -χεν η έκοινιονησεν της πράξιος. Έλεγκ&έντος δέ 
καί Θνσσου τον Σύσκω καί κριΟένεος σνναδικέιν 
μετά Μανίτα, εδοξε Μυλασεύσιν καί έπεκύρωσαν 
αί τρεις φνλαί· τά Μανίτα τον Πακτνω καί Θνσσου 
τού Σύσκιο προςτεΟήναι Μαυσσώλλωι, καί τά 

15 κτήματα ε7ζώλησεν ή 7τόλις δημοσίη, έπαράς 
ποιησαμένη, τούτων τάς ώνάς τοϊς 7ζριαμενοις 
κυρίας είναι, καί μήτε 7Ζροτι&έναι μήτε έπιιβηφίζειν
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μηδενα * el Si τις  ταντα παραβαίνοι, Ιξώλη γίνε- 
19 -σ&αι καί αυτόν και τους ένρινου πάντας.

A n h a n g .

Adespota asiatiseh-ionischen Ursprungs.

In  Dodona geftmden.

178. [260]. Dreifuss. Ca rapakos Dodone et see ruines tab. ΧΧΠΙ 
no. 2, darnach R o e h r  IGA no. 502, K ir c h h o f f  Alphabet4 22, R oberts 
Introduction no. 166. Alphabet: ΑΕΗΘ/VR*, ψ  =  φ, Ω. Die Vereini- 
gung der drei Buchstaben Η =  η, ψ  =  ψ nnd Ω =  ω beweist, dass der 
Stifter des Denkmals ein kleinasiatischer Ionier war. Dae geschwanzte R 
(sonst ungebrauchlich in den ionischen Schriftdenkinalern Kleinasiens) ist 
von R oberts Introduction p. 172 Anmerk. in einer alten Inschrift aus 
Epbe809 nacbgewiesen.

ΤερψΓ/Ιης : τώι J i : Ν α ίω ι: ραψωιδός : άνέχΗμε.

Pontisehe Kolonie.

179. Bruchstuck aus weissem Marraor, in der Kaiserlichen Ermi- 
tage zu Petersburg. L a t t sc h e v  Mittbeil. X 125 f., no. 25. Den ionischen 
Ureprung der Inschrift hat der Herausgeber erkannt Schrift: ΑΗ®£Ω. 
Mitte des V. Jahrh.

Θερσά[νδρωι]...........................
τώι Pv(a)..............................
άτελέη [αντώι καί Ικ-]
-γόνοι[σι.]

Ζ. 2 ΡΥ Λ

In  Lyfcden·

180. [263]. Felsengrab zu  Lewisii in Lykien. M Schm idt  The Ly- 
cian inscriptions tab. Y no. 1. Gewdhnliches ionisches Alphabet: O.

Τούτο το μνήμα ερ[γ]άσαντο * 4πολλωνίδης Μολίσσιος καί 
Λαπάρας  | ’Λπολλωνίδον, Πνριμάτιος οικείοι, Ιπ ι  ταίς γνναιξίν
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τάίς εαοταν [ καί τόίς εγγόνοις· καί αν τις άδικησψ το μνήμα 
τούτο, | εξοίλεα καί πανωλεα εΐη αοτώι πάντων.

Segesta un d  Epux .

181. Munzlegenden, gesammelt 
Zeitechr. f. Numismatik XVI 187 ff.

* E < E * T  Α Χ IB 
* E < E * T A X IB E M I  
* Ε Γ Ε * Τ  A X IE  
E R V K A I I B  
E R V K A X I  IB

und ricktig gedeutet von Kinch

Σεγεοταζίψ 
Σεγεσταζίη άμ ί.
Σεγεσταζίη.
Έρνκαζίη.
*Ερνκαζίιη.

Die grieckiscken Bewohner der sicilieclien Stadte Segesta und Eryx 
waren, wie der Dialekt dieser Munzen beweist, Ionier: dass sie aus Klein· 
asien kamen, hat K in c h  scharfsinnig aus dem Suffixe -άζιος erschlossen, 
welches von mehreren Yolkern Kleinasiens (Armeniern, Pkrygern, Lykern) 
zur Bildung des Ethnikon verwendet wurde. Das Alphabet der Munzen 
is t  von K in c h  als das korinthische erkannt worden: in Korinth und Me- 
gara wurde y durch <, ε und η dureh & B, unechtes u  durch E wieder- 
gegeben. Es darf wohl mit K in c h  ale sicher angenommen werden, dass 
die Ionier in Segesta und Eryx ihr Alphabet der benachbarten megari- 
schen Kolonie Selinus entlehnten.

N aukratis.

Nach Herodot II 178 gestattete Amasis den nach Aegypten kom- 
menden Hellencn sicli in Naukratis anzusiedeln und Tempel und Altare 
fur ihre Gotter zu errickten. An dcr Erbauung des bedeutendsten τέμενος 
waren die ionischen Stadte Chios, Teos, Phokaia und Klazomenai beteiligt. 
Ausserdem errichteten die Samier fur sick ein τέμενος der Hero und die 
Mileeier ein τέμενος des Apollo.

Die folgendcn Inschrlften sind sammtlich veroffentlicht im Third 
Memoir of the Egypt Exploration Fund: Naukratis, part I (1884/6), by 
W. M. F lin d er s  P e t r ie , London 188G.

182. Tkoncrne Schalen und Yasen. Abgebildet auf Tafel XXXII 
—XXXV.

a. Tafel XXXV no. 689. B e c h t e l  no. 237. Sohrift: HP*.

’Ή φ \ς .

b. Talel XXXIV no. 447. Scbrift:HD.
’Ή ρης.

Hoffmann,  dio grioohlschen DIalekto. III. " 0
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e. Tafel YI no. 6 and XXXV no. 665. Bechtel no- 257. Scbrift: 
Η, V =  g, t ,  Ο =  o and or.

[Λ)ιοσχσνρο(ι)σι | [ov](i)xhfcu].
d .  Tafel XXXII no. 1. B e c h t e l  no. 139a. Bohekts Introdnction 

no. 132. Scbrift: A£HAMA^PDSVQ, 0  =  o u n d e r ,  X =  χ. Doppel- 
konsonanz einfach geschrieben.

Πο)*έμαρχός [με σνέ&τμε τ\Ω7ΐ6λ(ϊ.)ωγι: καί τψ  (π)[ρ]ό-
-χοΐΎ : (κ)αί το tvr(ο) [κρ ijt](rj)gior.

e. Tafel ΧΧΧΙΠ no. 220. Scbrift: Α$ΗΘ, Γ = 2, M //P , 4* =  z, ft.
Aussenseite:

Χ[α](ρ)ιόιων με ava&irf^)[ev\
Innenseite:

. . : α[ν]ε$ηγ£ν : τώι 'Λτζ6Ώ>(ω)\νι].
f . Tafel ΧΧΧΠΙ no. 235. Schrift: £ Η Θ Α Μ ι ν Π *V, Q

Sjrjvrfi μ άνε&ηζε
g . Tafel ΧΧΧΠΙ no. 327. Scbrift: ^ΗΘΛΜΝΡΟ.

-δη(ς) μ arifhpie {fiQrtoMjuavi.

b. Tafel ΧΧΧΠ no. 33. Schrift: AEH@AM/V, V =  ρ.
*Λρταλη με aredipte.

i. Tafel XXXII no. 80. Scbrift: Α Ε Η Θ Α /"Λ Ό Ρ*δ.
-ς μ avifhptev tQtcoUm i(e].

k . Tafel ΧΧΧΠ no. 5. Scbrift: A£H®AMNPPQ.
Παραμένων (μ)με aridrpu τΩιε(/ζ)6)Αωνί.

l. Tafel ΧΧΧΠ no. 101. Schrift: Δ Α AfP, ? =  q, 8.
[Λέ\ώδιρ(ΐ{ς ανέ&ηχε]γ %Qrv6?JJ[wn].

183. [139c]. Weisser Marmor. Tafel XXX no. 4. Scbrift: gewohn- 
licbea Alphabet, AOMNo PCQ.

Κ)*εαίνετος 'Λρισνο&εμιος,
Μαιάνδριος Στρατώνίδεω 
τημ τνα)*αίστρην ανί&ψχη'
*Ajzo7Jmyi.

184. [259]. Kalkatein. Tafel XXX no. 1.
M, *,  ft.

Τεάω άμΐ | στ(μ)α>

Scbrift: A, Ε « , Η,



II. Ionische Dichter.

Arehilochos aus Paros.
Ka llin o s aus Ephesos. Semonides aus Am orgos. 

Mimnermos aus Rolophon. Hipponax aus Ephesos. 
Anakreon aus Teos.

Die meisten der in den Texten hergestellten und durch- 
gefiihrten Dialektformen rechtfertigen sich teils selbst teils sind 
sie bei der Darstellung des Dialektes eingehend besprochen. Nur 
auf zwei Punkte mochte ich gleich hier aufmerksam machen.

Da nach dem Zeugnisse der Inschriften der S p i r i tu s  asper 
bei den Ioniern der Inseln erhalten blieb, den Festlands-Ioniern 
dagegen bereits im VII. Jahrh. fehlte, so habe ich in Uberein- 
stimmung mit P ick »die Sprachform der altionischen und alt· 
attischen Lyrik« in Bezzenb. Beitr. X I 242 ff. X I I I  173 ff. bei 
Arehilochos von Paros stets den Spiritus asper, bei alien iibrigen 
(auch bei Semonides von Amorgos, der aus Samos stammte) die 
Psilosis durchgefiihrt. Dass bei Arehilochos zweimal (70a 115) 
die Psilosis Iiberliefert ist, lasst sich nicht dagegen geltend machen. 
Denn den alten Grammatikern galten die Ionier allgemein ais 
ιριλωτι,γ,οί: der Unterschied zwisehen Insel- und Festlands-Ioniern 
war ihnen nicht bekannt. — Bei den Festlands-Ioniern ist mei- 
stens der Hauchlaut iiberliefert und stillschweigcnd von mir ent- 
fernt. Diejenigen Fiille, in denen der sogenannte Spiritus lenis 
iiberliefert ist, sind (wenn nicht gerade in der Elision die Tenuis 
statt der Aspirata richtig iiberliefert ist) in der adnotatio critica 
besonders aufgefuhrt.

Sehr schwierig ist die Frage, wie wir cine Keihe von 
V o k a lv e rb in d u n g en ,  welche bald offen bald diphthongisch 
oder kontrahiert bei den Lyrikcm vorkommen, am besten cin- 
h e i t l i c h  wiedergeben. Ich habe mich daboi, so weit es moglich 

G*
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ist, eng an die Inschriften angeschlossen. Dann haben wir we- 
nigstens die Fragmente so vor uns, wie sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach n i e d e r g e s c h r i e b e n  sind: dariiber, wie sie gesprocben 
wurden, werden ja  die Urteile wohl aus einander gehen, und 
diese Frage bleibt besser fiir die Dialektdarstellung aufgespart. 
Das Princip, die Orthographie der Inschriften auf die Texte zu 
iibertragen, ftihrt nicht inuner zu denjenigen Formen, welche F ick 
den alten Ioniem giebt Wenn er z. B. den Nominativ Plur. 
von γ έ ν ο ς , dessen urgriechisches -ε α  bald zweisilbig bald einsilbig 
von den Lyrikem gemessen wird, im ersten Falle γ ε ν ε ά ,  im 
zweiten γ έ ν η  schreibt, so weicht er damit nicht nur von der hand- 
scbriftlichen Uberlieferung, welche die offenen Formen auch bei 
einsilbiger Messung durchaus bevorzugt, sondern auch von den 
Inschriften ab : die altesten derselben und die meisten der jiingeren 
kennen nur die Form γ ε ν ε ά ,  auch wenn die Aussprache als ^ _  
siclier ist Ich will noch hinzufiigen, dass es mir tatsachlich 
zweifelhaft ist, ob Archilochos im Falle der Zusammenziehung 
wirklich γ έ ν η  gesprochen hat: weshalb nicht γ έ ν ε α  mit diphthon- 
gischen -ea? Doch wird diese Frage ja  spater ausfuhrlicher zu 
behandeln sein. Mehrere derartige einzelne Formen, denen ich 
mit Anschluss an die Inschriften und Handsehriften offene 
V ok a le  erhalten zu miissen glaubte (natiirlich ohne jedes Pra- 
judiz iiber die Aussprache), sind z. B. χ έ ά ς  Partic. Aor. ( χ ή ς  

F ick), τ ε λ ε ο ν σ ι ν  3 Plur. ( τ ε λ ο ν σ ι ν  F ick), η μ έ α ς  ( η μ η ς  F ick) u. a. m.
Endlich noch einige Bemerkungen, die das Aussere der 

Fragmente und des ihnen beigegebenen Apparates betreffen.
Die Fragmente fiihren dieselbe laufende Nummer wie in 

Bebgk’s v i e r t e r  Ausgabe der »Poetae lyrici«: neu hinzugekom- 
men sind Archilochos 104 A, Hipponax 22 G, 23 AB, 33, 39 A. 
Ein Stern * vor der Zahl des Fragmentes bedeutet, dass der 
Name des Dichters nicht ausdriicklich uberliefert ist.

Die in der adnotatio critica fett gedruckten I n i t i a l e n  A, 
B, C u. s. w. beziehen sich stets auf e inzelne  Handsehriften, 
iiber die in den folgenden Vorbemerkungen oder an Ort und 
Stelle das Nahere angegeben ist

C bedeutet »alle Handsehriften«. 
r  bedeutet »die i ibrigen Handsehriften*.
In < ) steht ein iiberliefertes, aber von den Herausgebem 

g e t i l g t e s  W ort
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In [ ] steht ein nicht iiberliefertes, von den Herausgebera 
e rg an z t e s  Wort.

Diejenigen Namen, welche in der adnotatio hinter der iiber- 
lieferten Lesart stehen (z. B. yjvovg A: Schneidewin), nennen 
den Urheber der gegen die Uberlieferung in den Text aufge- 
noramenen Lesung. Ebenso bedeutet: ( τός} Schneidewin =  
»von Schneidewin getilgt«.

Da die folgenden Schriftsteller haufiger aus den ionischen 
Lyrikem citieren, so empfiehlt es sich, gleicli hier ein kurzes Wort 
iiber ilire handschriftliche Uberlieferung und ihre Ausgaben 
voranzuschicken.

A n e c d o t a  Graeca O x o n ie n s i a :  herausgeg. von Cramer 
Bd. I —IV, Oxford 1835-37.

Anecdo ta  Graeca Pa r i s i ens ia :  herausgeg. von Ciiamer 
Bd. I—IV, Oxford 1839—41.

Apol lon ius  Soph is t a :  ist uns nur in e iner  Handschrift 
iiberliefert, dem Coislinianus C. Herausgegeben von Bekker, 
Berlin 1833.

A th e n a e u s  δεΜνοσοφι,σταί: dieses Werk ist uns sowohl 
vollstandig als auch in der Form eines Auszuges iiberliefert. Von 
den BUchern I  und I I  besitzen wir nur den Auszug, dessen 
wichtigste Handschriften ein Parisinus C und ein Laurentianus E 
sind. Von Buch Π Ι an bildet der Marcianus A die Grundlage 
des Textes, doch kommen die Lesarten des Auszuges — also 
CE — daneben in Betracht. Ausgabe: von K aibel, vol. I —III , 
Leipzig 1887— 1890.

Choeroboscus  E x eg e s i s  in Hepbaestionem: nacli dem 
Vaticanus U und dem Venetus K, aus welchem der Saibantia- 
nus S abgeschrieben ist, herausgegeben von H oerschelmann in 
den Anecdota Varia Graeca et Latina ed. Sciioeld-Studemund 
I  33—96 (nacli den Seitenzahlen dieser Ausgabe wird citiert). 
Die Handschriften KS sind vom Texte des Hepbaestio abhangig 
und nicht allein geringer, sondern auch unvollstandigcr als U.

Choeroboscus  S ch o l i a  in Theodosii canones: die Hand
schriften sind in der neuen Ausgabe von H ilgard (Graminatici 
Graeci IV, Leipzig 1889—94) auf S. C III— C X X III besprochen. 
Der Coislinianus und Neapolitans uberliefern den Text richtiger 
als der Venetus, Parisinus und Oxoniensis. Von den in CV voll
standig erlialtenen beiden Hauptteilen fehlt in 0 das Nomen, in 
P die zweite Halite des Nomen und das Verb, in N das Verb.
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C lem en s  A l e x a n d r i n u s  στρώματα: die einzige Hand- 
schrifl dieses Werkes ist der Laurentianus L. Herausgeg. von 
D indorf in Bd. Π  und IH  seiner Ausgabe des Clemens, Ox
ford 1869.

D io Chrysos tom us: die Handschriften sind in der neuen 
Ausgabe von A rxim, deren erster Band 1893 erschien, besprochen. 
Sie zerfallen in zwei Klassen. — Die Handschriften der e r s t en  
Klasse, deren charakteristische Eigentiimlichkeit darin besteht, 
dass sie a l l e  Reden umfassen, teilen sich wiederum in zwei 
Gruppen, je nachdem die Reden in ihrer urspiiinglichen Ordnung 
oder umgestellt auf einander folgen. Die urspri ingl iche Ord
nung bewahrten der Meermannianus M (16. Jahrh.) und der 
Vaticanus V (11. Jahrh.). Letzterer enthalt zwar nur wenige 
Reden, diese aber in der Ordnung des M, so dass er offenbar auf 
einem vollstandigen, dem M gleichartigen Exemplare beruht. Aus 
dem Archetypus, in welchem die Reden u m g e s t e l l t  wurden, 
flossen der vortreffliche Urbinas D (11. Jahrh.) und diejenige 
Handschrift, aus welcher der Parisinus B und der minderwertige 
Laurentianus E abgeschrieben sind. — Die Handschriften der 
zwei ten Klasse enthalten nur 35 Reden. Die wichtigsten von 
ihnen sind der Palatinus P  (15. Jahrh.), der Vaticanus H (13. 
Jahrh.) und der Vindobonensis W (14. Jahrh.).

E r o t i a n  των παρ 'ίππο'Αράτει )Λξεων συναγωγή: herausgeg. 
von K lein, Leipzig 1865. Die Grundlage fur die recensio bilden 
der Vaticanus A, der Parisinus B und der Vindobonensis C.

E ty m o lo g i c u m  M a g n u m :  kritische Ausgabe von Gais- 
fobd, Oxford 1848. Die wichtigsten Handschriften sind der 
Bodleianus D, dem der Parisinus P  selir nahe steht, der Mar- 
cianus M und der Leidensis V. In P fehlt p. 1—25, in M ist 
der Buchstabe Λ  von j lingerer Hand geschrieben.

E ty m o lo g icu m  M Vetus :  die Quelle des vorigen Werkes, 
enthalt nicht selten Abschnitte, welche im Etymol. Magn. fehlen. 
Uberliefert in einem Laurentianus B und einem Vaticanus A:  
nach B herausgeg. von Miller Melanges de litterature Grecque, 
Palis 1868; die Handschrift A entdeckte Reitzenstein und ver- 
offentlichte aus ihr bis jetzt einige rinedita poetarum Graec. frag- 
menta« in den Indices schol. Rost. 1890/91 und 1891/92.

E u s e b i u s  praeparatio evangelica: der kritischen Ausgabe 
von Gaisford, Oxford 1843, liegen zu Grunde fiinf codices Pa- 
risienses ABODE (A entstammt dem Anfange des 10. Jahrh. und
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enthalt nur die fiinf ersten Bucher, B lasst vieles fort, C stimmt 
meistens mit FG iiberein, D und E sind junge Handschriften, von 
denen die letztere aus I abgeschrieben zu sein scheint), zwei Flo- 
rentini FG und zwei Veneti HI, von denen H (11. Jahrh.) nur 
die ersten fiinf Bucher enthalt und aus A abgeschrieben zu sein 
scheint.

H e p h a e s t i o  έγχειρίδιον περί μέτρων (s. Bd. I I  130): die 
Handschriften sind von Consbruch in den Breslauer philol. Ab- 
handlungen V 1—14 besprochen. Sie zerfallen in drei Klassen, 
von denen aber nur zwei selbstandigen W ert besitzen. Die beste 
Handschrift der e r s ten  Klasse ist der Ambrosianus A, dem die 
beiden Cantabrigienses C und der Parisinus P sehr nahe stehen. 
Aus A abgeschrieben ist der Marcianus K und aus K wiederum 
der Saibantianus S. Der bedeutendste Vertreter der zweiten  
Klasse ist der Meermannianus M (von Gaisford und Bergk mit 
E bezeichnet). — Ausgaben mit Scholien: von Gaisford (nach 
den Seitenzahlen seiner 2. Ausgabe ist citiert) und W estphal 
Scriptores metrici Gr. I, Leipzig 1866.

Maximus  Tyr ius :  die wichtigste Grundlage des Textes 
bildet der codex regius R. Die Lesarten desselben sind der Aus
gabe des Maximus T. von Duebner (Didot 1842) auf p. IX —X X II  
vorangeschickt.

Pho t iu s :  nach der einzigen Handschrift, dem sogenannten 
codex Galeanus, herausgeg. von Naber, Leyden 1864/65.

P l o t i u s  Sace rdos  de metris: ist nach drei Handschriften, 
cincm Yalentianus A, einem Leidensis B und einem Parisiensis C 
herausgeg. von K e il  in den Grammatici Latini YI 496—546. 
Da in C alle Beispiele aus griechischen Autoren fortgelassen sind, 
so kommen fiir dicselben nur A und B in Betracht.

P l u t a r c h  β ίο ι:  kritische Ausgabe von Sintenis, Leipzig 
1839—46. Die alteste und beste Handschrift, der Sangerma- 
nensis SP, enthalt nur 15 βίοι: in keinem derselben wird ein 
Fragment der ionisclien Lyrik angefiihrt. Dem Se zunachst an 
Wert stehen die das vollstandige Work umfassonden Parisini A 
und C.

P o l l u x :  nach den Parisini AB und einem Heidelbergensis 
C herausgeg. von Bekker, Berlin 1846. Daneben ist die Aus
gabe D indorf’s (Leipzig 1824) niclit zu entbehren.

P r i s c i a n  de metris Terentii: von den vier Handschriften, 
welche K e il  fiir seine Ausgabe in den Grammatici Latini H I
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418 if. benutzte, sind der Parisinus R und der Leidensis Voss. V 
die besten. Ilmen tritt nocli der Parisinus A zur Seite. Im 
Vaticanus B fehlen die griechisclien Fragmente, welche aucli der 
im iibrigen vortreffliche Par. R nur in mangelhafter Form und 
unvollstandig enthalt

Schol ien  zu A p o l lo n iu s  R h o d iu s :  nach der einzigen 
Handschrift, einem Laurentianus L, herausgeg. von K e il  als An- 
liang zur Ausgabc des Apollonius Rh. von Merkel, Leipzig 1854.

S c h o l i e n  zu A r i s t o p h a n e s :  herausgeg. von Duebner, 
Paris 1842 bei Didot Die beiden besten Handschriften sind der 
Ravennas R und der Vcnetus V.

Scho l ien  zur I l i a s  (von mir citiert als »Scholien zu^/20 ,
N  140« u. s. w.): die Scholien der Veneti A und B sind heraus- 
gegeben von D ixdorf, Oxford 1875 und 1877, die Scholien des 
Townleianus T von Maass, Oxford 1888.

S ch o l i en  zur Odyssee (von mir citiert als »Scholien zu 
a 20, v 140« u. s. w.): aus verschiedenen Handschriften herausgeg. 
von D ixdorf, Oxford 1855.

Schol ien  zu N i k a n d e r ’s T h e r i a c a :  herausgeg. von Keil 
als Anhang zur Ausgabe des Nikander von OSchneider, Leipzig 
1856. Dem Texte ist vomehmlich der Vaticanus K als beste 
Handschrift zu Grunde gelegt Die Lesarten der fiir die alteren 
Ausgaben benutzten Handschriften — des Gottingensis G, des 
Lorrianus L und des Parisinus P — sind von OSchneider in 
der adnotatio critica wiederholt. Ihnen tritt die editio Aldina A 
zur Seite. Zwei weitere, dem K nahe stehende Handschriften, 
der Venetus V und der Riccardianus R sind nur ausnahmsweise 
— so fur Hipponax 76 — herangezogen.

Scho l i en  zu P i n d a r :  die alien Scholien zu den Isthmien 
und Nemeen sind neu herausgegeben von Adel, Berlin 1884, 
nach dem Vaticanus B und Laurentianus D. Die Scholien zu · 
den Olympien und Pythien veroffentlichte Boeckh in Band Π  
seiner Pindarausgabe, die ersteren vomehmlich nach den Vratis- 
Alavienses D und dem Gottingensis, die letzteren vomehmlich 
nach G und dem Palatinus C.

S to b aeu s  E c l o g a e  Physicae: kritisch zuerst herausgegeben 
von W achsmuth, Berlin 1884. Alle von den fruheren Heraus- 
gebern (Heeren, Gaisford) benutzten Handschriften gehen auf 
den Farnesinus F und den Parisinus P zuriick, welche direkt 
einem gemeinsamen Archetypus entsprangen.
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S t o b a e u s  Flor i legium :  eine Darstellung der handscbrift- 
lichen Uberlieferung ist der ira Erscheinen begriffenen Ausgabe 
von OHense, Bd. I, Berlin 1894, vorangeschickt. Die Hand- 
schiiften zerfallen in zwei Klassen. Der wichtigste Vertreter der 
e r s t en  Klasse ist der aus dem 11. Jalirh. stammende Vindo- 
bonensis S, dem leider der Anfang bis zur Mitte des VII. Buches 
fehlt. Diese Lticke flillt am besten ein zur gleichen Klasse ge- 
horender Marcianus aus (15. oder 16. Jahrh.), auf dem die Aus
gabe des Trincavelli Tr, Venedig 1585/36, beruht Der codex 
Vossianus V und die editio Frobenii, beide ebenfalls aus der 
Familie des S, sind stark interpoliert und dem S und Tr gegen- 
iiber wertlos. Die z w e i t e Klasse zerfallt in zwei Unterabteilungen. 
Die eine besteht aus dem trefflichen Escurialensis M, geschrieben 
urns Jabr 1100, und dem minderwertigen Parisinus A, die andere 
aus dem Laurentianus L und dem Bruxellensis Br. H ense bat 
bislier nur die Capitel I —X L II lierausgegeben: fiir den Rest ist 
also vorlaufig nocli die zweite Ausgabe Gaisford’s, Leipzig 
1823/24, zu benutzen, die auf A, V, Tr und einem Parisinus B 
beruht. Die wichtigsten Lesarten des Vindobonensis S sind von 
Gaisford nachgetragen in seiner Ausgabe der Eclogae des Sto
baeus I I  860 ff.

Strabo:  herausgeg. von K ramer, Berlin 1844—52. Fiir 
die Bucher I —IX  ist die bestc Quelle der Parisinus A. Ausser 
ihm kommen der Parisinus C (Buch V III und IX  aus A ab- 
geschrieben) und der Mediceus B in Betracht. Die Bucher 
X —X V II sind in zwei Recensionen auf uns gekommen. Die 
eine derselben ist vertreten durch den vortrefflichcn Vatican us F. 
Die andere setzt sicli wiederum aus zwei selbstandigcn Klassen 
von Handschriften zusammen, deren wichtigste Vertreter der 
Venctus D und der oben erwahntc Parisinus C sind. — Von den 
verschiedenen Epitomen des Strabo ist die wichtigste in einem 
Vaticanus E iiberliefert.

Suidas :  der kritische Apparat der vortrefflichcn Ausgabe 
Gaisford’s, Oxford 1834, ist von Bernhardy, Braunschweig 1853, 
tibemommen worden. Die besten Handschriften sind der Parisi
nus A no. 2625/26 und der Leidensis V: die f eh le rh a f to n  
Lesarten der geringeren Handschriften als variae lcctiones auf- 
zufuhren, lolint der Miihe nicht.

T ze tz es  Chi  Hades:  der Ausgabe von K iessling, Leipzig 
1826, liegen zwei Monaccnses des 14. Jahrh. zu Grunde, von
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ihm mit A und B, von mir mit MA MB bezeichnet. Die fiir den 
Text wichtigen Lesarten zweier dem 14. Jahrh. angehorenden 
Parisini A und B veroffentlichte P ressel als Anhang zu seiner 
Ausgabe der Epistolae des Tzetzes, Tubingen 1851, p. 97—142. 
Des Tzetzes eigene Scholien zu seinen Chiliades sind heraus- 
gegeben nach A und B von P ressel a. a. 0., nach A und einem 
codex Bodleianus Bd von Cramer Anecdota Oxon. ΙΠ  350—375.

Tzetzes  E x e g e s i s  in Iliadem: nach einem codex Lip- 
siensis L mit Tzetzes’ eigenen Scholien herausgegeben von 
GH ermaxx, Leipzig 1812, wieder abgedruckt von Bachmaxx 
Scholia in Horn. Iliadem I, Leipzig 1835, p. 746 ff.

T z e t z e s ’ S c h o l i e n  zu seiner Schrift π ε ρ ί  μ έ τ ρ ω ν : von 
denjenigen Handschriften, nach denen die Schrift des Tzetzes 
περί μέτρων von Cramer in den Anecdota Oxon. ΙΠ  302—333 
herausgegeben ist, sind nur der Parisiensis A, der Meermannianus 
(jetzt Bodleianus) B und der Baroccianus Ba mit den Scholien 
ausgestattet Die beste Handschrift ist A.

T z e t z e s ’ Sch o l i en  zu L y kophron :  die einzige bis jetzt 
vorliegende Ausgabe von Gottfried Mueller, Bd. I —H I, 
Leipzig 1811, ist auf drei codices Vitebergenses (Yit 1, V it 2, 
Vit. 3) und einem codex Cizensis aufgebaut Diese von Bach- 
maxx in seiner Ausgabe der Alexandra des Lykophron be- 
schriebenen Handschriften geniigen aber nicht, wie das Scheer 
im Rhein. Museum X X X IV  (1879) ausfiihrlich dargelegt ha t 
Herr Professor Scheer, der eine neue Ausgabe der Tzetzes- 
Scholien vorbereitet, besass die grosse Liebenswiirdigkeit, seinen 
kritischen Apparat mir fur die Fragmente des Hipponax zur 
Verfugung zu stellen. Seine Handschriften zerfallen in zwei 
Klassen: auf der einen Seite stehen der Ambrosianus A no. 222 
(von Scheer mit B bezeichnet) und diesen erganzend der Pala- 
tinus B no. 18 «  Y it 2 (von Scheer mit b bezeichnet), auf der 
anderen Seite der Parisinus C (so von Bachmann und Scheer 
bezeichnet, nach Scheer „im ganzen die beste Handschrift") und 
der Palatinus D no. 264 =  V it 1 (von Scheer mit c bezeichnet, 
der Zwillingsbrudcr des minderwertigen Cizensis). Die Lesarten 
des Vit. 3 sind vollig wertlos.

Z o n a r a s :  nach zwei Handschriften, einem Augustanus A 
und einem Dresdensis D, und einer in K ulenkamp’s Nachlasse 
befindlichen Abschrift K, die auf einen bisher nicht bekannten 
codex zuriickgeht, herausgegeben von T ittmann, Leipzig 1808.
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ARCHILOCHOS.

i.
AtbeDacue XIV 627c 'Αρχίλοχος γονν άγαϋος ών ποιητής πρώτον εκαν- 

χήοατο τω δνναοϋαι μετέχειν των πολιτικών αγώνων, δεύτερον δε έμνήσ&η 
τών περί την ποιητικήν υπαρχόντων αντφ λέγων·

Είμί 6* εγώ θεράπων μεν Ένναλίοιο &εοΐο 
καί Μονσεών έρατδν δώρον έπιστάμενος.

Ένυαλίοιο ανακτος A und Eustathius 1320, 2. Bei Plutarch vita 
Phocionis (Vitae ed. S in t e n is  III 304) lautet Vers 1 »άμφότερον, θερά
πων μεν 9Ενυα).ίοιο ύ εο ιο «. Dieser Oberlicferung giebt F ic k , dem der 
Hiatus unertraglich erscheint, den Vorzug. Die iibrigen Herausgeber 
(auch Ah r e n s  Kleinc Schrift. I 144) folgen dem Athenaeus und verweisen 
auf den haufigen homerischen Versschluss -οιο ανακτος. Sollten sie im 
Rechte sein, so wiirde natiirlich, um dieses ausdrucklich zu bemerken, 
keineewegs daraus folgen, dass von Archilochos anlautendes Vau noch 
beachtet wurde.

2.
Athenaeus I 30 f Αρχίλοχος . . πού ψηοιν ·

*Ev δορί μεν [μοι] μάζα μεμαγμένη, εν δορί & οίνος 
'Ισμαρικός · πίνω <5* εν δορί κεκλιμένος.

[μοι] Musurub.

3.
Plutarch Theseus c. 5 ol δε "Αβαντες . .  . πολεμικοί και άγχέμαχοι και 

μάλιστα δη πάντων είς χειρας ώϋεϊσϋαι τοΐς εναντίοις μεμα&ηκότες, ώς μαρ
τυρεί και 'Αρχίλοχος εν τούτοις *

Ον τοι rcokt i i ti  τόξα τανύσαεται ουδέ Όαμεΐαι 
σφενδόναι, ευτ αν δή μώλον ™Λρης αυνάγηι 

εν πεδίων ξιφέων δέ πολνστονον εσσεται εργον.
τούτης γάρ κείνοι δάμονές είσι μάχης 

δεοινδται Ενβοίης δουρικλυτοί.
1 ετι τόξα Sciineidewin || 4 δαήμονες AC und fast alio iibrigen Handschr.: 

δάμονες F ick (kontrahiert aus δαήμονες). Dio nur in, don vollig wcrtlosen 
Ilandechriften Bab stehendo Form δαίμονες ist aus δαήμονες vordorbeu || 
5 Εύβοιας C.

4.
Athenaeus XI 483 d μνημονεύει αντοΰ (i. c. κώϋωνος) και Αρχίλοχος 

iv ελεγείοις ώς ποτηριού όντως’
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yyiU* άγε σνν vmί&ωνι (ϊοής διά σέλματα νηδς 
(foixa y.ai κοίλων ττώματ άφελκε κάδων, 

αγρει δ* οίνον ερν&ρον άπδ τρύγος * ουδέ γάρ ημάς 
νήφειν ίν (ρνλαν.ηι τηιδε δΐΊ’ησόμε&α.

1 ά)1ά τε A: Musubus 5 4 νήφειν μεν A : Musubus.

5.
Scholion dee Vcnctus A zu /  7 μετά  yovv της διά  ονσα η  εξ  ον τρέπει το ξ 

— υ υ — υ υ _ υ διεξ σωληνος ές αγγος.
εις  A: B e r o k . | D ie Autorschaft dee Archilochos bezeugt das Etym. 

Magn. 324, 16 ώ ς χα ρά  *ΑρχιλόχφΛ δ ι ε ξ  σ ω λ η ν ο ς .

6.
Plutarch τά χαλα ιά  τω ν Λ α χεδα ιμ . έχ ιτη δ εν μ . c. 34 (Moralia ed. W y t - 

t e n b a c h  I 957, cd. B e b x a r d a k j s  II 187) Α ρχίλοχον τον πο ιητήν  εν Λ α χ ε -  
δαίμονι γενόμενον αυτής ώρας έδ ιω ξα ν , διότι έχέγνω σαν αυτόν χεχο ιη χό τα  ώς 
χρεΐττόν  έστιν άχοβαλεΐν τά δχλα  ή άχοδανεΐν  ’

Λ σ π ίδ ι μεν Σαΐων τις άγάλϊτται, ην τταρά ίλάμνωι 
εντός άμώμητον ν,άλλιτνον ονν. ε&ελων.

Λυτόν μ  έξεσάωσα* τ ί μοι μέλλει άστζις εκείνη; 
ερρέτιο· εξαντις ν.τησομαι ον κατ/ΐω.

Vs. 1 und 2 werden ausserdem angefubrt von Aristophanes im 
Frieden 1298, Sextus Empir. Pyrr. Hypotyp. Ill 182 (ed. B e k k e b  p. 172) 
und Strabo X̂  457, XII 549 [ 1 άσχίδα  Strabo XII | άγάλλεται Plutarch, 
Aristophanes und Sextus; άνείλετο την  Strabo X (in einigen Handschriften 
zu a v tih n o , άφείλατο , ά γεϋ^ το  verdorben); das bei Strabo XII vor την  feh· 
lende Verb ist in der Epitome als ά νεΰ^το  erhalten | χα ρά  ϋάμνο) Aristo
phanes, Sextus und Strabo X; χέρ ι ϋ ά μ ν φ  Plutarch; χέρ ι δάμνον  Strabo 
XII R 2 εντός uberliefert || 3 Bei Plutarch schliesst sich an έϋέλτον  direkt 
άσχις εκείνη  an. Dagegen lasst Sextus a. a. 0. auf die beiden ersten Verse 
dee Epigrammes noch die Worte α υ τ ό ς  <5* έ ξ έ φ ν γ ο ν  δ α ν ά τ ο ν  τ έ λ ο ς  
folgen und bricht mit ihnen das Fragment ab. Setzen wir diese in die 
Lucke dee Plutarch ein, so entsteht allerdings ein untadliger Vers und 
Sinn. Doch ist daneben einc andere Fassung des Hexameters uberliefert, 
welche, wie es scheint, die ursprungliche gewesen ist. Aristophanes fuhrt 
nach den Versen 1 und 2 auch noch den Anfang des dritten Verses an 
in der Form ψ υ χ ή ν  δ * έ ξ ε σ ά ω σ α ,  und einer gemeinsamen Quelle ent- 
springt diejenige Fassung, in welcher der ganze dritte Vers von Olym- 
piodor zu Plato’s Gorgias (Jahx’s Archiv fur Philologie XIV 284, 6): 
α υ τ ό ν  μ ε ν  μ ε σ ά ω σ α  τ ί  μ ο ι  μ έ λ ε ι  ά σ χ ι ς  ε κ ε ί ν η  έ ρ ρ έ τ ω  und vom 
gcholiasten zu Aristoteles (Ausgabe d. Berliner Akad. Bd. IV 8, 6 und 
Cr a m er  Anecd. Paris. IV 412, 31) οϋτω  τρω δείς  τις έν χο λέμ φ  νχό  φ ίλον  
ε φ η · α υ τ ό ν  μ '  έ ξ ε σ ά ω σ α · τ ί  μ ο ι  μ έ λ ε ι  ά σ χ ι ς  έ χ ε ί ν η ·  έ ρ ρ έ τ ω  citiert
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wird. An den beiden letzteren Stellen wird ausdriicklich betont, dass 
αυτός im Sinne von ψυχή gesagt sei. Auch die von Sextus — wahr- 
scheinlich frei nach dem Gedachtnisse mit Anlehnung an eine homerische 
Phrase — gebotene Gestalt des Verses setzt am Anfange das Pronomen 
αυτός voraus. Archilochos wird also entweder αυτόν  μ εξεσάωσα  oder 
αυτόν  δ' εξεσάωαα  (beides 1st zu rechtfertigen) geschrieben haben und 
Aristophanes setzte, um einen deutlicheren Gegensatz zu erzielen, ψυχήν 
fur αυτόν ein (] 4 έξαϋΰις e :  Schaefer .

7.
Suidae s. V. εξένιαεν . . ξένια γάρ Αρεως τραύματα και φόνοι, και 

Αρχίλοχος·
Ξείνια δυσμενέσιν λνγρά χαριζόμενος.

Derselbe Vers bei Suidas s. v. ξένια (Suidas2) und im Scholion zu 
Soph. Electra 95, ed. Papageorgios p. 107 || ξείνια Suidas ξένια Suidas2 
A und Schol. | δυσμενέσιν Suidas1 A, δυομενέεοοι oder δυομενέεοσιν Suidas2 
und Schol. | χαριζόμενος Suidas 1 2, χαριζόμενοι Schol.

8.
Orion 55, 22 έ π ί ρ ρ η σ ι ς ·  ο ψόγος και ή κατηγορία  . εν&εν λοιπόν και 

έπίρρητος. Αρχίλοχος εν έλεγε ίο ις '

Λίσιμίδη, δήιου μεν έπίρρησιν μελεδαίνων 
ουδάς αν μ άλα πόλΚ ιμερδεντα πά&οι.

δηλοϋμεν C: H o f f m a n n , δειλού μεν  Sc iin e id e w in  B e r g k , δήμου μεν  
Ei.MSLEY, δηλήμον R u h n k e n  | έπίρρησι C.

9.
Stobaeus Florilcgium CXXIV 30 (ed. Ga isfo r d  III 435) Α ρχιλόχου·

Κηδεα μεν στονδενεα, Περίκλεες, ουδέ τις αστών 
μεμφόμενος Όαλίης τέρψεται ουδέ πόλις, 

τοίονς γάρ κατά κύμα πολυφλοίσβοιο Όαλάσσης 
εκλνσεν, οιδαλέους δ* άμφ δδύνψσ* εχομεν

5 πλεύμονας· αλλά 9εοι γάρ άνηκέστοισι κακοίσιν, 
ώ φίΚy hci κρατερην τλημοσύνψ ε&εσαν 

φάρμακου· άλλοτε δ' άλλος εχει τόδε· νυν μέν ές ψιέας 
έτραΊεεϋ' y α\ματ δ εν δ' έλκος άναστένομεν, 

εξαντις δ* ετέρους επαμείψεται* αλλά τάχιστα 
10 τλητε γυναικείου 7εένϋος απωσάμενοι.

Das Fragment fehlt in A || 1 ούτε τις e : Μεγνεκε || 2 ϋαλίης  e : 
λίηι oder ϋαλίης FlCK || 4 εκλυσεν B, εκλαυσεν SV | όδύνη Χσχομεν SV, Χαχομεν 
άμφ ' όδύνη Β : Gaisford || 5 πνεύμονας C: F ick II 7 τάλλος S, τ' άλλος 
Tr I ήμής FlCK || 9 έτέρους Β , έταίρους S.
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10.

Scbolion vctus des Laurentianus zu Aeschylus’ Prometheus 616 (ed. 
Dindorf 26, ed. W eckletn 36) δωρεά έπι συμφοράς* και ’Αρχίλοχος*

κρν/ττομεν άνιηρά ποσειδών ανακτα δώρα.

Im jungeren Scbolion A (nach den Parisini 0  nnd P bei Dindorf 
p. 245) lauten die W orte: κ ρ ύ π τ ο μ ε ν  αν ιαρά  Ποαε ιδώνος  άνακτος  
δώρα.  Dieser Uberlieferung folgend lesen Liebel nnd Schneidewin, 
denen sicb Berok nnd Fick anschliessen, den Hexameter: κ ρ ύ π τ ω  μεν  
[5*] άνιηρά Ποσε ι δάωνος  άνακτος  Δώρα  . . . (Ποαει δήωνος  Fick), 
vgl. den Yersschluss Ποσειδάωνος άνακτος Υ 6 7. Wenn jedoch inFragm . 1 
dae uberliefcrtc Ένναλίοιο άνακτος richtig ist, so konnen wir hier in engerem 
Anschlussc an L Ποσειδ  ήο>να άνακτα  lesen, vgl. den Versschluss Πο- 
σειδάωνα άνακτα 0  8. Da cs ubrigens nicbt sicber stebt, ob die Worte 
uberhaupt einen Hexameter bildeten, so bleibt die niebt-uberlieferte Form 
Ποσειδήων (resp. Ποσειδάων) fur die Dialekt*Darstellung besser ansser Frage.

11.

Scbolion zn Apollonius Rhod. I 824 ΦεσσάμενοΓ  εξ αίτήσεως άνα· 
λαβό%*τες, αιτήσαντες . . . και Αρχίλοχος*

Παλλάδ* ίνινλό'καμον ττολιής αλδς εν πελάγεσσι 
Οεσσάμενοι γλυκερόν νόστον  ̂ -- \J KJ --

πολλά δ* ευπλ.οκόμον L: Hecker Berok.

12.

Plntarcb πώς δει τον νεον ποιημάτων άκονειν c. 6 (Moralia ed. W y t - 
ten b a c h  I 8 6 , ed . B e r n a r d a k is  I 55) δταν δε (Αρχίλοχος) τον άνδρα τής 
αδελφής ήφανισμενον εν ϋαλάττη και μή τυχόντα νομίμου ταφής ϋρηνών λέγη 
μετριώτερον άν την συμφοράν ένεγκεΐν

εί κείνον κεφαλήν καί χαριεντα μέλεα^
^Ηφαιστος κα&αροισιν εν είμασιν αμφεπονήθη.

13.
Plutarch πώς δει τον νεον ποιημάτων άκονειν c. 12 (Moralia ed. Wyt- 

t en b a c h  I 122, ed . B e r n a r d a k is  I 80) πάλιν 6 Αρχίλοχος ούκ επαινείται 
λν πού μένος μεν έπι τω άνδρί τής αδελφής διεφϋαρμένω κατά ϋάλασααν, οινω 
δλ και παιδια προς την λύπην μάχεσϋαι διανοούμενος, αιτίαν μέντοι λόγον 
εχουσαν εϊρηκεν

ϋντε τι γάρ ν.λαίων Ιήσομαι ούτε κακιον 
&ήσω τερττωλας καί & αλί ας Ιφέζτων.

*14.
Pseudo-Aristot. Etliica Eudcm. VII 2 (ed. Susemihl p. 75) διά γάρ 

τά χρήσιμοι είναι φιλοΰσιν άλλήλους, και μέχρι τούτου, ώσπερ ή παροιμία ·



ΓλαΖκ> επίκουρος άνηρ τόσσον φίλος, εστε μάχηται.
άνηρ τον σοφόν φίλον C: F r it zsc h e  B e r g k  | εσκε c: F ic k . Die. 

Anrede an Glaukos fiilirt auf Archilochos, vgl. Fragm. 54, 57.
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15.
Scholion zu Hermogenes περί ιδεών (aus den alten Scholien des Ano

nymus aufgenommen in die jungeren Scholien des Planudes, bei W a lz  in 
den Rhetoree Gr. V 441) καί 6 εν Μιλήτω ϋεός· *ουδεν ανευ καμάτου πέλει 
άνδράαιν εύπετες εργον« (Psendophocyl. 162) καί πάλιν*

Πάντα βροτόΐοι πόνος τενχει μελέτη τε βροτείη.
In der altesten Handschr. der anonymen Scholien, dem Paris. 2977 

(X. oder XI. Jahrh.), und zwei auf ihm beruhenden jiingercn (Paris. 2916, 
Mon. 8) stcht πάντα πόνος τενχει βροτο ΐ ς  μελέτη (in der Aldina βροτόΐς δε) : 
dagegen haben die Scholien des Syrian (erhalten im cod. Venetus 433 aus 
dem XIV. Jahrh., und zum Teil in die Scholien des Anonymus aufge
nommen) und der von Syrian abhangige Johannes Sicel. (Rhetoree Gr. 
VI 96) ϋν η τ ο ΐ ς  statt βροτοΐς. Der letztere nennt allein den Namcn des 
Dichters: πάντα γαρ πόνος τενχει ϋνητοΐς κατ ’Αρχίλοχον μελέτη τ άρίστη (sic!). 
1st Syrian’s ϋνητοΐς das Richtige, so muss der Vers wegen des unionischen 
kurzen Datives auf -οις dem Archilochos abgesprochen werden. Verdient 
dagegen das βροτοΐς des Anonymus den Vorzug — und dafiir spricht 
ausser dem folgenden βροτείη, dass ein metrisch anstossiges βροτοΐς eher 
dureh ϋνητοΐς ersetzt werden konnte als umgekehrt ϋνητοΐς durch βροτοΐς —, 
so miissen die Worte umgestellt werden. Dabei bleibt fiir βροτοΐς nur 
der Platz hintcr πάντα: bier wird aber zugleieh die voile Form βρότοΐαι 
gefordert und damit das sprachlichc Bcdenkcn gegen die Autorschaft des 
Archilochos beseitigt.

*16.
Stobaeus Eclogae Physicae I 6 no. 3 (ed. W a ch sm u th  I 84) 

Πάντα τύχη καϊ μοίρα, Περίκλεες, άνδρϊ δίδωσιν. 
Von Liebel dem Archilochos zugesprochen.

20.
Heraclidcs περί πολιτειών XXII (cd. SoiiNErDEWiN 1847, dio beBten 

Ilandschriftcn ein Parisinus A und ein Vaticanus C) Μάγνητες δι υπερ
βολήν άτνχημάτων πολλά έκακώϋησαν, δϋεν και 9Αρχίλοχός φηαιν *

Κλαίω τα Θασίίον, ον τα Μαγνητών /.arm.
κλαίω ϋαλαααών ον AC (in den gcringcren Handschr. fchlon dieso 

Worte ganz): vgl. Strabo XIV 647 Αρχίλοχος δε ήδη φαίνεται γνωρίζων την 
γενομένην αντοΐς (Μάγνηαί) συμφοράν κλ α ί ε ι ν  ϋάσσων  (so CD, in F ist 
das zweite σ von erster Hand uber der Zoilo nachgetragon) οϋ το Λ/ο- 
γνή των  κ α κ ά  | το Θασίο)ν T yrw httt .
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21.
Plutarch χζρί <f*TV c. 12 (Moralia ed. Wtttejtbach ΠΙ 435, ed. 

B e r n a r d AK13 Π Ι  554) 'Αρχίλοχος της Θάσον τά χαρχοφάρα xa i οίνάχεδα 
χαρορων διά το τραχύ xai άτώμαλοτ διζβαλε την νήσον είχώ τ’

Αί* —— \j — ηδε δ* ωστ οτσν δεχις 
εστηχετ ίλης άγριης επιστεφης·

Athenaeus ΧΠ 523d 'Αρχίλοχος δ' 6 χοιητης υχεστεΰανμαχε τητ χώραν 
των Σιρτζών διά την ευδαιμονίαν * χζρι γοντ της Θάσον λίγων ώς ησσανός ψήστε *

ον γάρ τι χαλός χώρος οίύ* ίφίμερος 
ovtf έρανός, οϊος άμφι Σι'ριος ροάς.

2 άγριας  C |  4 Eine site Variante des Yerssehlasses uberliefert Hesych 
3. τ .  ά μ ψ  Ά χ ίο ιο ς  ροάς* Ά χ ιρ ις  χαταμός. Die Stadt Herakleia, das alte 
Siris, lag nach dem Zeugnisse des Plinins XH ΙΠ 97 and Strabo VI 254 
zwiscben den Flussen Siris and Akins. Der Akins srird aach aaf den 
Tafeln τοη Herakleia genannt.

22.
Tzetzes Allegorise in Iliad. (Anecdota Graeca ed. Matraxga I 216. 

ts. 126) xouT  δ  χ ζρ  x a i ύστερον Α ρχίλοχος εχζίτος- όψ ης αδελφής γάρ  c t \ r r o r  
χ τ ιγ ε τ τα  rfj θαλάσση χ ερ ιχ α θ ώ ς  ώ δνρετο , γράφεεν μ η  θζλω ν δλω ς, λ ίγω ν  . . .

κα ι μ ονι ιόμβων ούτε τερπω)*εων μίλει.

2 3 .
Scbolion des Venetas ζα Aristophanes Ban. 704 κυμάτων εν ά γ χ ά -  

Ι α ι ς * Δίδυμός ψησι χαρά τύ Αίσχύλφ, εστι δε όντως χαρά Άρχιλόχω*

Ψνχάς εχοντες άγνχύ.τμσ I r  χνμάτωτ.
χυμάτων εν σγχάλαις V : HOFFKA5K, χνμάτωτ εν ανχασζν FfCK. Vie!· 

leicht schreibt Didjmus mit Becht den Vers dem Aeschylas zo.

2 4 .
Scholion zu Plato Laches (Zoncher Ausgabe des Plato p. 921, 34) 

xai το χαρ Όμηρο* δε *εν Καρος αΤση* εν εψ τνχάντ* ήτες άχοάανσβ. μεμνη- 
rzu δ* αυτής Αρχίλοχος λίγων'

και δη 'πίχονρος ώστε Κάρ χεζλ.ησομαι.
2 5 .

Plutarch χερϊ ευθυμίας c. 10 (Moralia e d . W it t b s h b a c h  Π 917, e d . 
Berkardakif ΙΠ 222)

Ον μοι τά Γνγεω τον ττολνχρνσον μέλεε 
ονδ* εύ£ ~/Λο με ζη?.ος owf άγαίομαι 
$εων έργα, μεγάλ.ρς δ* one ερεώ τιραπιδος* 
άττόττρο&εν γάρ ίστιν οφ&αλμών ίμιαν.

θάαιος γάρ ητ εκείνος.

•4.
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Die Verse 1 und 2 auch bei Aristoteles Rhetor. Ill 17 Αρχίλοχος . . .  
ποιεί (λέγοντα) τον Χάρωνα τον τέκτονα εν Ιάμβω, ον ή αρχή· ον μ ο ι κτλ. || 
2 πω Plutarch und Aristoteles: κω Schneidewin || 3 von μεγάλης an aueh 
im jungeren Scholion A zu Aeschylos’ Prometheus 224 (nach den Parisini 
0 und P bei Dindorf p. 199) | έρώ Plutarch und Schol.

26.
Scholion zu Euripides Medea 708 (nach dem Parisinus B herausgeg. 

von SCHWARTZ II 179) και τον εγκρατή λέγονσι καρτεράν. Αρχίλοχος ·

ο δ’ Άσίης τε καρτερδς μηλοτρόφσυ.
άσΐηι τε und μηλοτρόφος Β : vgl. das Scholion zu ο 534 και Αρχίλοχος* 

ό δ* Αοίης κρατερός μηλοτράφου.

27.
Macrobiue Saturnalia I 17, 10 (nach dem Parisinus P und dem Bam- 

bergensis B herausgeg. von E yssenhardt, Leipzig 1868) item Archilochus

Ί'Λναξ *'Λ7νολλον, καί συ τους μέν αίτιους 
στμαινε καί σφέας ολλν ώσπερ δλλνεις.

1 AITTOYC Ρ || 2 οψας ΡΒ: Schneidewin | OCTT6T7 Β.

28.
Scholion' des Venetus A zu A 786 Αρχίλοχος νπερτέραν την νεωτέράν 

έδέξατο·

Οΐίην Ανκάμβεος παΊδα την νπερτίρην.

29.
Ammonius περί διαφόρων λέξεων, 8. ν. ρόδον (ed. Valckenaer, 2te 

Ausg. 1822, ρ. 119) ροδή δε τό φυτόν. Αρχίλοχος*

νΕχσυσα Φαλλόν μυρσίνης ίτερπετό 
§οδής τε vm I ov αν&ος,

Synceiue φαλάκρας έγκώμιον c. 11 (ed. Krabinger, Stuttgart 1834, 
ρ. 17) καί 6 κάλλιοτος ποιητών Αρχίλοχος έπαινέσας αυτήν, επαινεί μέν ουοαν 
έν έταίρας οώματι, λέγει δε όντως ·

η δέ οι κόμη
ωμούς κατεσκίαζε καί μετάφρενα.

Zu einem Fragmente verbundon von B e r g k  || 1 allein angofiihrt im 
Scholion zu Thcokrit IV 45 (μνρρίνης im Mediolanensis K : μνρίνης r)  und 
im Etym. Magn. 441, 49 {μνρίνης D: μνρρίνης r )  || 2 ροδής bis &νϋος auch 
bei Athenaeus II 52 f || 3 κατασκιάζει e : B e n t l e y .

31. 30.
Athenaeus XV 688 c τφ δε τον μύρον όνόματι πρώτος Αρχίλοχος κέχρη- 

ται λέγων
Hoffmann, <lio grlocliischon Dialokto. HI. 7
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Oir/, αν μνροισι γρηνς εόνσ τβ«είφετο.
και αλλαχού δ' εφη *

'Εσμνρισμίνας γόμας 
v.cu στη9ος, ως αν υμΙ γέρων ηράσσατο.

Fragro. 31. γρανς A: der Dialekt fordert γρηνς.
Fragm . 30. εσμνριχμένας F ick.

32.
Athenaeas X 447 b τον δε κρί&ινον οίνον και βρντόν τινες καλ,ονσιν 

ώς . . . 'Αρχίλοχος *

ώσπερ [παρ’] ανλώι βρντον η Θρηϊξ άνηρ 
η Φρνξ εβρνζε, ν,νβδα δ* ην πονεομένη.

1 [παρ’] Dindorf, [yao] Fick | ΰράιξ A: Toup. Vielleicht ist bereits 
θ ρ £ ξ  za lesen, wie bei Hipponax || 2 πονευμενή A: Fick.

33.
Orion 37, 4 βάβαξ· ό λάλ.ος. 'Αρχίλοχος ·

γ.ατ οιν.ον εστρωψάτο μισητός βάβαξ.
δυσμενής Orion: μισητός Etym. Magn. 183, 50 und Elyro. MVctos 

(Miller Melanges 60,6), wo der Vers dem Aristophanes zngesprocben wird.

34.
Harpokration s. v. π α λ ί ν σ κ ι ο ν  . . . Αρχίλοχος δε τριμετροις· 

προς τοίχον εγ.λιν9ησαν εν πα)Λνσγίωι. 
εκινηδηααν C: Toup.

35.
Photius s. ν. κ ν ψ α ι · άντι τον άπάγξασϋαι. Αρχίλοχος·

Κνψαντες νβριν ά&ρόην άπέφλοσαν.
α π έ φ λ ν σ α ν  Lobeck Schneidewin nach Antliol. Palat. VII 351 αλλά 

κα&* ήμετέρης γενεής ριγηλόν όνειδος | φήμην τε στυγερήν εφλναεν 3Αρχίλοχος 
{ήφλνσεν Q, ϊφλυσεν Planudes), — άπέβλνσαν  Berok nach Anthol. Palat. 
VH 352 πολλά δ' 6 πικρός | αισχρά κα&* ή[ΐετέρης εβλνσε παρϋενίης | Αρχί
λοχος (εβλνσε C, εφλυσε Planudes). Vgl. Apollonius Rhodius III 582 όφρ 
άλεγεινήν νβριν άποφλνξωσι.

36.
Clemens Alexandr. Stromata VI 6 (ed. Dindorp III 127) 'Αρχιλόχου τε 

όμοίως είρηκότος·
*Λλ)ί άλλος αλλωι /.αρδίην ίαίνεχαι.

κραδίην L : vgl. Sextus Empir. προς μα&ημ. XI 699 (ed. Bekker 555)
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κατ' 'Αρχίλοχον * άλλος άλ?Μ επ εργω καρδίην ιαίνεται«, Scholion zu ξ 228 
τοΰτο Αρχίλοχος μετά φράσεως (sic!) κάλλος άλλω κραδίην γένηται*.

87 .

Etym. Magn. 311, 40 ε γ κ υ τ ί ·  επίρρημα σημαίνον το εν χρφ· Αρχίλοχος·

Χαίτην άττ ωμων εγκντί κεκαρμενος.

88.
Etym. Magn. 32, 26 αίηνές ·  το δεινόν και πολύ στον ον. Αρχίλοχος ·

Πρωί&ηκε τζαισϊ δείπνον αίηνές ψερων.

39.
Etymol. MVetue (nach A bei R e it z e n s t e in  Index scbol. Rost. 1891/92 

p. 14, nacb B bei M il l e r  Melanges 194, 1) s. v. κορωνός ·  ό γαύρος και 
νψανχενών . . . Αρχίλοχος *

Βονς εστιν ημϊν εργάτης tv οίκίηι 
κορωνός, έργων Υδρις, ονδαμώς [καμών].

Bis ιδρις aucb im Etymol. Magn. 530, 27 (βοΰς δε Μ) || 2 ονδαμώς Β, 
ονδαρ A: R e it z e n st e in  sucbt in ονδ* άρ . .  . cine Form von άροϋν *neque 
operum neqne arandi gnarus: nam et βονς et άροϋν saepim obscene sensu 
u8urpa?dur« \ [καμών] H o ffm a n n .

4°.
Scbolion dee Venetus B zu I  90 Αρχίλοχος . . .

τόίον γάρ αυλήν ερκος άμφιδέδρομεν,

41.

Apollonius Dysc. de adverb. 571, 13 ed. B e k k e r  (Grammntici Graeei 
I 1 p. 161, 10) το γοϋν Αρχιλόχειον ουνεοτάλη·

άμισΰί γάρ αε νοάμπαν ον διάξομεν.
διδάξομεν E lmslev.

4 2 .

Scbolion zu Theokrit II 48 λέγει γάρ καί Αρχίλοχος τό φύμα φντόν

ίσλήν γάρ άλλην οίδα τοιουτον φντου 
εικασιν . . .

1 εοϋλήν C: F ick | 2 άκηοιν Hemsterhuyb, ΐαοιν IIStephanus , ΐηοιν 
Τοιιρ.

4 3 .

Etym. Magn. 424, 18 ή χ η ’ ή οξύ της τον σιδήρου. Αρχίλοχος·

α1στη κατ ηκην κύματός τε κάνε μου.
7 *
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4 4 .

Scholion zu Pindar Olymp. XII 10 Φιλόχορος δε τάς εκ φήμης μαν
τείας, τουτέστι κληδόνας καί πταρμούς ή φωνάς ή φήμας ή απαντηθείς, σ ν μ -  
βολά φηοι λέγεσ&αι, ώς ^Αρχίλοχος·

μετέρχομαι σε σύμβολον ποιεόμένος.

ποιούμενος GD, vgl. dae Scholion des Townleianus zu Ψ  199 'Αρχί
λοχος * μ ε τ έ ρ χ ο μ α ι  ές σύμβουλον  π ο ι ε ύ μ έ ν ο ς  (im Yenetae Β nnr μετέρ
χομαι σύμβουλον) | ποιεόμενος FlCK.

4 5 .

Hennias ζα Arietoteles’ Kategor. (Arietoteles, herausgeg. von der 
Berliner Akad., Bd. IV 10, 5) έπειδή γάρ εκείνοι σοφδν ώνόμαζον τον ήντινα 
ούν έπιόντα τέχνην, ών εΐς ήν και 'Αρχίλοχος λέγων

τρίαιναν ίσ λψ  ν.αι ν.νβερνητψ σοφόν.
έσ&λόν β.

4 6 .

£n9tathias 1889, 1 φηλήτου (φιλήτου β) δε τού ε{ρημενού χρήσις μεν 
παρά τε *Ησιόδφ καί παρά Άρχιλόχω έν τω ·

φηλητα, ννν.τωρ περί πόλιν πολεόμενε,
ήγουν κλέπτη νυκτιλόχω.

φιλήτα C: Bergk | πόλενμένω C: FiCK, πωλευμένφ Liebel.

4 7 .

Choeroboscus Scholia in Theodos. I 189, 33 (Grammatici Graeci IV 1 
p. 158, 9) μ ύ κ η ς  μύκου . . . σημαίνει δε καί το αιδοιον τον άν&ρώπου, δπερ 
ϊσοσνλλάβως εκλινεν δ 'Αρχίλοχος·

ju. _  \j _  άλλ* άπερρώγασι μοι 
μν/£ω τένοντες _  u — _  u —.

4 8 .

Eustathius 518, 28 Άρης Άρου, δΰεν κατά Ίάδα διάλεκτον επεκτείνας 
'Αρχίλοχος ϊφη έν τοις τριμέτροις'

jjl _  \j __ jjl π α ι$  *Λρεω μιηφόνσν.

6 0 .

Scholion zu Aristophanes Pax 603 (nur in V) Κρατινος εν Πυτίνη 
nεποίηκεν »[ώ] λιπερνητες πολΐται, τάμά δή ξννίετε*, έστι δε προς τά 'Αρχιλόχου *

*42 λιπερνητες πολΐται, τάμά δη συνίετε 
ξήματα . . . . .

ξυνίετε V: Fick.
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51.
Athenaeus III 76 b των <5* εν Πάρςo xfj νήσο) (σύκων) . . Αρχίλοχος 

μνημονεύει λέγων όντως'

”Εα Πάρον καί σύκα yjuva καί θαλάσσιον βίον.

52.
Strabo VIII 370 * Ησίοδον μέντοι και Αρχίλοχον ήδη εϊδέναι (Απολλό- 

6ο)ρός φησιν) και "Ελληνας λεγομένους τούς σνμπαντας και Π α ν έλ λ η ν α ς '  
τον μεν περί των Προιτίδων λέγοντα, ως Πανέλληνες εμνήστενον αντάς, τον δε ώς

[σο] Πανελλήνων όϊζνς ες Θάσον σννέδραμεν.

‘Ως Πανελλήνων Bergk: docb gehort das ώς offenbar noch zu den 
Worten des Strabo.

53.
Plutarch πολίτικα παραγγέλματα c. 6 (Moralia ed. Wyttenbacii IV 224, 

cd. Bernardakis V 73) και ό Αρχίλοχος·

μηδ’ ο Ταντάλου λί&ος 
τησ$ υπέρ νήσου κρεμάσϋω __ u _  _  ν _

Gleichlautend im Scholion zu Pindar Olymp. I 97.

54.
Heraclitus Allegoriae Homer. V (nach den Vaticani A und B heraus- 

gegeben von Meiiler 1851) καθάπερ Αρχίλοχος μεν iv τοΐς Θρηκικοις ανει
λημμένος δεινοΐς τον πόλεμον εικάζει θαλαττίομ κλύδωνι, λέγων ώδέ πως·

Γλανχ ορα, βα&υς γάρ ηδη νυμασιν ταράσσεται 
πόντος, άμφί δ' α%ρα Γνρεων ορ&ον %σταται νέφος 
σήμα χειμώνος* Υ,ιχάνει δ* εξ άελπτίης φόβος.

Andere Quellen fiir diese Verse sind: Γλαύχ bis χειμώνος Plutarch 
περί δεισιδαιμονίας c. 8 (Moralia ed. Wyttenbacii I G69, ed. Bernardakis 
I 414) und Pseudo-Theophrast περί σημείων ύδατ. και πνενμ. 45 (cd. WiM- 
mer Bd. Ill 127) — Γλαύχ* bis ταράσσεται Scholion zu Hcrmogones (Rhc- 
toree Graeci ed. Walz V 526, 3) || 1 Γλαυκέ ορα Hcraclit, γλαυκεοράβδοις 
Plutarch, Γλαύχ* ορα Pseudo-Theophrast und das Scholion | κύμασι alio 
Quellen || 2 γύρεον Hcraclit, γύρων (D) oder γνρεύων (CEG) Plutarch; bei 
Pseudo-Tbeophr. fchlt das W ort: Γυρέων Lobeck | δρπων (A) und ερπων 
(B) Hcraclit, ορθόν Plutarch und Psoudo-Thoopbr. Bei letzterem worden 
die Verse ausdriicklich zum Belege fur νέφος όρθόν angefiihrt || 3 Der An- 
fang ist bei Pseudo-Theophrast in δ έστι σημεΐον χειμώνος verdorben.

55.
Clemens Alex. Stromata VI 6, ed. Dindorf III 126 (Αρχίλοχος) tin
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κάκεινο μεταφράζουν * νίκης άνϋρώποισι θεών εκ πείραζα κεΐται« δια τονδε τοΰ 
ιάμβου δήλός εοτι’

υ μ ι  νέους πάρουνε* ν ί / ,η ς  d ’ εν $εοϊσι πείρατα. 
ϋαρρνναι L: EuMfiLEY.

56.
Stobacus Florilegium CV 21 (cd. Gaisford III 312) Αρχιλόχου·

Τοϊσι &εοϊσ Ιίϊεϊα πάντα· πολλάγ.ις μεν Ικ ν.ατ/.ών 
άνδρας δρίϊσνοιν με)χιίνηι ;κειμένους επ ί γ&ονί, 
πολλαν.ις $  άνατρέπονσι και- μ α ίΐ ευ βεβηκότας 
υπτίους /Χίνουσ · επειτα πολλά γίνεται yxt/jx  

5 υμι βίου χρημη πλανάται υμι νόου παρήορος.
Das Fragment feblt in A fl 1 τοΐς ϋεοΐς τ’ είθεΐα πάντα SB: Hoffmann 

»den Gottern licgt gercchte Entscheidung in alien Dingen ob< vgl. za 
ΙΟεια (scl. δίκη) Ψ 579 ει δ' άγ\ εγό)ν αύτδς δικάσω, καί μ* ούτινά φημι 
a)j.ov επιπλήξειν Δαναών* ί ϋ ε ΐα  γάρ εσται |  4 κινοϋσ C: VALKENAER | γίγνε- 
ται e: Kick || 5 χρημη SB.

57.
Scbolion des Townleianus zu Ω 81 ol δε νεώχεροι κ εράς  την συμπλο

κήν των τριχών όμοίαν κερατΓ

τον ΥΛ,ροπίΑοτψ άειδε D mvy.ov __ a*. _  ^ _
Αρχίλοχος.
Vgl. Hesycb κ ε ρ ο π λ ά σ τ η ς * τριχοκοσμητής, Pollux II 31 κ ε ρ ο π λ ά - 

στ ας αντονς εκάλεσαν, δτι κεράς ή κόμη, Plutarch πότερα τ. ζώων φρονι- 
μώτερα ( Moral ia ed. Wyttenbach IV 962, 1) τον παρ’ 'Λρχΰ.όγω κ ε ρ ο 
πλάστην .

58.
Dio Cbrysostoraus XXXIII 17 (nach ΜΟΒ herausgeg. von Arnim 

I 302) 6 δε Αρχίλοχος, δν φημι τφ ’Λπόλλωνι άρέσαι, περί στρατηγού )^γων 
ουτω γη σ ίν

Ου φι)^ώ μέγαν στρατηγόν ουδέ διαηεπλιγμένον 
ουδέ βοστρνχοισι γανρον ον δ* νπ εξνρημένον, 
αλλά μοι σμικρός τις ειη υμΙ περί Υ.νήμας Ιδύν 
φοιχός, ασφαλώς βεβη/.ώς ποσσί, /.αρδίης πλέως.

• Vers 1, 3 und 4 auch bei Galen zu Hippokrates περί άρθρων ed. 
Kuhn X V III1 p. 605 (von mir G* benannt) | 1 διαπεπ)*γμενον e Dio, δια- 
πεπηγμενον G*: Hemsterhuys || 2 υπεξηιρημενον U |  3 und 4 giebt Dio nur 
in verkurzter Form: αλλά μο ι ,  φησίν, ε ιη  ρα ιβός ,  α σ φ α λ ώ ς  β ε β η κ ώ ς  
καί  επ ί  κ ν η μ α ι σ ι ν  δασύς  (κνημαιοι UB, κνήμεσιν Μ): aueeer von G* 
(s. oben) werden die Verse in ihrer ursprunglichen Form angeiuhrt von
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Galen zu Hippokr. περί άρ&ρων ed. Kuhn XVIII 1 p. 537 (von mir G1 
l)cnannt) und im Scholion des Vatic-anas no. 277 za Hippokrates, heransgeg. 
von Daremberg Manuscr. medic. 211 no. XV und darnach wieder ab- 
gedruckt von Klein Erotian p. 13 no. 42 (von mir V benannt) 0 3 auch 
im Scholion zu Tbeokrit IV 49 (ed. Ahrens II 172) ροικόν αντί τον καμ
πύλην, και Αρχίλοχος »άλλά μοι ρ ο ι κ ό ς  τις ειη κατά κνήμην ίδειν« | αλλά μοι 
σμικρός V, άλΛά μικρός G1, ά)Χ ος μοι μάκρος G2 | τις fehlt VG2 | ειδεν V|| 
4 ραιβός  Dio und Pollux II 192 ραιβονς ίέ  καλ.ονσιν οϊς καμπύλα εις το 
ένδον τα οκέλη, βλαισούς δε οις κτλ. . . . και το μεν Αρχίλοχος λέγει: die 
iibrigen Quellen — auch das Theokrit-Schol. — bieten ροικός  (ροικονς 
G2) und fubren den Vers ausdrucklich zum Belege fur dieses Wort an | 
βεβηκώς VG2, βεβηκνίας G1 | ποσι G1G2, ποσιν V: Geel | die beiden letzten 
Worte fehlen in V | καρδίας G2 | nach Dio konnte man auf eine im Alter- 
tume verbreitete anderc Fassung des letzten Verses schliessen: *ραιβός ,  
άσψαλ εώς  β ε β η κ ώ ς , κά π ι  κ ν ή μ η ι σ ι ν  δασύς«. Dieselbe setzt dann 
allcrdings auch einen auderen dritten Vers voraus.

59.
Plutarch Galba XXVII ώς δέ φησιν Αρχίλοχος ·

'Επτά γάρ νεκρών πεσόντων, ονς εμάριβαμεν ποσί, 
χείλίοι φονηες ειμεν.

1 ποσίν Schaefer || 2 χίλιοι c: F ick | έσμέν e : F ick.

60.
Hcphacstio 37 (nach Fragm. 97 des Archilochos) τετράμετρον δε κατα

ληκτικόν oTov

>Ερξίη, vJq δηντ ανολβος αθροίζεται στρατός;

πή (etatt κή) Ilophaestio und alle iibrigen Quellen: Schneidewin, 
κήι Fick | der Vers findet sich ausserdem in einer anonymen Schrift περί 
μέτρων (nach dem Ambrosianus C 222 in den Anccd. var. Gr. ed. Stude- 
mund I 223 mit εξίη πή δε ήντε), in einer anonymen Schrift περί ποδών 
(nach cinem Chisianus C, einem Vaticanus U und dem Saibantianus in don 
Anecd. var. Gr. ed. Studemund I 206 mit ερξη S, Ιή C, ΐη U und πή δήτ 
S, πήδ* ή τ C, πή d* ήντ U), im Scholion B zu Hcphacstio 37 (ed. West- 
phal p. 151). Das Etymologicum MVetus (nach B bci Miller Melanges 
p. 127, nach V im Etymol. Magn. 376, 51) schrcibt den Vers mit dem 
Febler πή δ* am  dem Kallimachos zu.

61.
Plutarch συμποσιακά προβλήμ. Ill 10, 2 (Moralia ed. Wyttenrach 

III 684, ed. Bernardaius IV 133) τον δ* ήλιον άναρπάζειν μάλλον εκ των 
σωμάτων τό νοτερόν διά την πύρωσιν. προς δ και τον Αρχίλοχον είρηκεναι 
φνσικώς·
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ΉΕΧττομαι, πολλούς μέν αυτών Σείριος κατανανεϊ 
οξύς ελ)Αμπων.

Ilesych σείριος . . .  ό δε Αρχίλοχος τον ήλιον | καϋαυανεΐ Bernardakis.

62.
Clemens Alex. Stromata VI 6 (ed. Dindorf III 126) καϋάπερ άμε)*ι 

κάκεΐνο τδ έπος *ξννός έννάλ,ιος καί τε κτανέοντα κατέκτα* μεταποιών αυτός 
(Αρχίλοχος) ώδέ πως εξήνεγκεν*

ερ'ξον ώς* ετήτνμον γαρ ξννδς άν&ρώποισ* *'Λρν\ς.
ερξο> ίτητνμον L: Hoffmann (statt ως auch ώδ* oder ών moglicb), 

*Κρξίων Bergk, ερρ* Ιών Μεινεκε | άνϋρώποισιν L.

63.
Stobacus Florilegiam CXXVI 4 (ed. Gaisford III 443) Αρχιλόχου ·

Ον τις  αιδοίος μετ άονών, Υ,αίπερ ΐφ&ιμος, &ανών 
γίνεται* χάριν δε μάλλον τον ζοώ διώχ,ομεν 
[ζωοί· κάκιστα δε τω &ανόντι γίγνεται.]

1 και περίφημος C: PORSON |] 2 γίγνεται 6: FiCK | ζώου β : ζοον GrOTE, 
ζόω F ick . Wie ion. ΐλεως aus ΐληος, βο entetand ζοώς ans ζωός || 3 den 
dritten Vers spricht Bergk  rait Recht dem Archilochos ab.

64.
Stobacus Florilegiam CXXV 5 (ed. Gaisford III 440) Αρχιλόχου ·

Ον γάρ εσλα κατα&ανονσι κερτομύν επ  άνδράσιν.
εσϋλά C: F ick | κατ&ανονσι C: F ick .

65.
Theopbilas ad Autolycum II 37 (ed. Otto p. 176) δμοίως και Αρχίλοχος*

*Ev 6* εττίαταμαι μέγα *
τον κακώς [με] δρώντα δεινοϊο? άνναμείβεσ&αι κακώς.

Die einzige selbstandige Handschrift ist der Venetus Marcianus no. 
496 saec. XI (vgl. Harnack Geschichte d. altchristl. Litter. I 497) || ̂ 2 κα
κώς δρώντα V | κακοΐς V: trotz Aeschylus Septem 1033 (Kirciih .) πα&ών 
κακώς κακοΐσιν άντημείβετο und Choeph. 116 τον εχθρόν άνταμείβεοθαι κα- 
κοΐς ist sta tt dee dialektwidrigen karzen Datives κακοΐς mit F ick  das 
Adverb κακώς einzusetzen. Das allein etehende δεινά hat hier dieselbc 
Bedcutung wie in der bekannten Formel δεινά πάοχειν.

66.
Stobaeus Florilegiam XX 28 (ed. Hense I 544) Αρχιλόχου*

Θυμέ, &υμ άμηχάνοισι κήδεσιν κνκώμενε
άνά δ  εχεο, μενών δ* άλέξεο προσβολών εναιτίον
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στερνόν ένδόκοισιν εγβρών πλησίον καταστα&άς
άσφαλεώς· καί μήτε νικών έμφάδην άγάλλεο

5 μήτε νικη&άς εν οΧκωι καταπεσών όδύρεο*
αλλά χαρτοισίν τε %αίρε και κακοΊσιν άσχάλα
μή λ ίψ  · γίχνωσκε <f οϊος ρνσμος ανθρώπους ε'χει.

%α
1 κήδεσι C || 2 ον d’ εν Α, άναδεν SM, ένάδεν ΤΓ: άνά d* εχεν Bergk , 

εχεο F xck | δυσμενών C: μενών Bergk | ά).έξεν C: F ick  || 3 ετ’δόκοισιν Μ, εν 
δοκοϊσιν SA: vgl. Hesych ενδοκος * ενέδρα || 4 εμφάδην SMA, άμφάδην Τ1 || 5 
μηδε C: μήτε Μεγνέκε || 6 χαρτοΐσί τε SA | άσχαλλε SA, άσχάλε Μ: Grote || 
7 ρνσμος STr, ρυ&μός ΜΑ.

67.
Aristoteles Politica 1328 a (ed. Susemihl, Teubner 1882, p. 133) διό 

καί 'Αρχίλοχος προσηκόντως τοΐς φίλοις εγκαλών διαλέγεται προς τον ΰνμόν *

— υ —. ul — συ γάρ δή παρά φίλων άιιάγχεαι.
Die Handschriftcn zcrfallen in zwei einander gleicbwertige Klassen 

771 und 772 | παρα die zur Klasse 771 geborige altc versio latina und dcr 
oft mit ihr zusararaengehende Parisinus6: περί alle ubrig. Handscbr. | 
άπάγχεαι Π 1, άπάγχεο 772.

68.
Atbenacue X 433 e καί 6 Αρχίλοχος *

— kj — μάχης δέ τής σής, ώστε διψέων πιειν, 
ως ερεώ . · .

69.
H crodian περί οχημάτων ed. Dindorf 57, 2 παρα Αρχιλόχφ·

Νυν δέ Λεώφιλος μέν αργεί, Λεώφιλος §  επικρατεί, 
Αεωφίλωι δέ πάντα κεΐται, Λεώφιλος ά* άκονέτω.

Die Handecliriften Bind ein Havniensis A, ein Marcianus B und zwei 
Parisini CD || 1 νυν μεν λεώφιλος B, νϋν λεώφιλος μεν CD: dae Ricbtige in 
A | )^ωφίλου d* A || 2 λεώφιλε δε ακούε AB, λεώφιλος d* άκονε CD: Bergk | 
Da die Verse angcfiibrt werden, um die Wiederliolung deeselbcn Eigcn- 
namens und zwar jedeemal in dem nachstfolgcnden Caeus zu belegen — 
den Vcreen dee Archilochos gebt ein Fragment des Klcocharcs vorber, 
in welcliem dcr Name Δημοσϋένης derartig vom Nominative an bis zura 
Vokative wiedorbolt wird, und cs folgt Fragment 3 des Anakrcon —, so 
ist vielleicht am Scblusse des ersten Verses Α ε ω φ ί λ ο ν  δ* ε π ι κ ρ ά τ ε α  
oder ε π ι κ ρ α τ ή  (aus επικρατεί) =  επικράτεια) und am Eudo des zweiton 
Verses Α εώ φίλον  d* άκονέτω  zu lesen.

70.
Stobacus Eclogao Physicac I 2 no. 18 (cd. Wachsmutii I 28) Αρχι 

λόχον ·
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Τόϊος άν&ρώττοισι ΰνμός, Γλανντ, Λεπτίνεω τζάϊ, 
γίνεται Θτητόΐσ, ον.οίψ 2Ζενς ίφ  ημέρην αγηι,

Plato Eryxias ΧίΙΙ ρ. 397 Ε (die handschriftl. Cberlief. bei Bekker 
Comment, crit. in Plat. II 302, 13) καλώς δ*, έψη, δοκεΧ μοι και το του 
"Αρχίλοχον πεποιήοΟαι *

κα ί (ρρονεονσι τοι  ̂ δν.οίοισ ίγζ,νρεώσιν εργμασιν.

1/2 In dem codex Ρ dcs Stobacns fehlt das Fragment [| 1 τοις F: τοΐος 
die iibrig. Qucllcn j| 2 οίκοίην F |J Die anderen Antoren, von denen die Verse 
1 nnd 2 angefuhrt werden, baben sammtlich γίνεται (wic Stobaens), aber 
άγει. Im ubrigen zerfallen sie in zwei Gruppen. Die cinen schreiben mit 
Stobaeus ϋνμός:  Plutarch νπερ ενγενείας c. 21 (Moralia ed. Wyttenbach 
V 984 mit όκοΐον und ήιιεοαν) und Theo Progymnastica c. 1 (Rbetores Gr. 
cd. Walz I 153 mit ό*οΓον). Die anderen setzen dafur νόος  oder νους  
ein: Scholiast zu Hermogenes περί Ιδεών (nach zwei Parisini P*P2 and 
cinem Monacensis in den Rhctores Gr. VII 934 mit άνϋρώποις νόος c, 
όκοίην P2M, όκοΐον P 1) Diogenes Laertius 1X71 (cd. Hubner 399 mit νους, 
όκοίην, in ημέρην) und Suidas s. v. Πνρρώνειοι (mit άνϋρώποις νους, όκοίην, 
Ζενς ήμερην).

3 aus dem Eryxias angefuhrt von Stobaeus FJorilegium XCIV 21 
(cd. Gaisford III 213) und Apostolius XII 97d (Paroemiogr. Gr. II 568) | 
γρονενσι e: Hoffmann | τοι άοικοι οΤς Stobaeus und Apostolius | ερνμασιν 
Eryxias C: εργμασιν Stobaeus und Apostolius.

71.

Plutarch περί τον t i  εν Δελψοις c. 5 (Moralia cd. W y tten b a ch  I I 583, 
ed. B e r n a r d a ju s  III 6) και Αρχίλοχος·

El γάρ ως ίμοί γένοιτο χέίρα Νεοβουλής &ιγέίν.
ώς W y tt e n b a c h , ών Μ ε ιν ε κ ε  | ϋίγειν e.

7 2 .

Scholion dcs Parisinus B no. 2713 zu Euripides Medea 679 (ed. 
Schwartz II 178) ασκόν τοίννν λέγει τον περί την γαστέρα τόπον. Αρχίλοχος ·

καί τζεσείν δρηστην ire ασ/,ον w n l  γαστρί γασνερα 
προσβαλέιν μηρούς τε μηροισ __ υ _  αα _  ^ αα

προοβάλίειν Β: Matthiae Elmsley.

73.

Clemens Alex. Stromata VI 6 (ed. Dindorf III 126) αυϋίς τε 6 Αρχί
λοχος . . . ώδέ πως γράψει ·

”Ημβλα*ον, κ α ί κοι; τιν άλλον ηδ* ατη Υ,ιχήσατο.
που L: Schneidewin.
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7 4 .

Stobaeus Florilegium CX 10 (ed. Gaisford III 352) Α ρ χ ιλ ό χ ο υ  *

Χρημάτων άελπτον ονδέν έστιν ονδ* άπώμοτον 
ονδέ θαυμάσιοι*, επειδή Ζευς πατήρ 5Ολυμπίων 
εκ μεσημβρίης εθηκε νύκτ άποκρύψας φάος 
ήλιον λάμπον το λυγρον 6* ηλθ* έπ  ανθρώπους δέος.

5 εκ δε του^ονκ άπιστα πάντα κα7τίελπτα γίνεται 
ανδράσιν μηδεις εθ ’ νμεών εισορών θανμαζέτω 
μηδ* ϊν άν δελψϊσι Θήρες άνταμείψωνται νομόν 
ένάλιον καί σφιν θαλάσσης ηχέηντα κύματα 
φίλτερ* ψτείρον γένηται, τοϊσι 6* υλέψ  όρος.

3 μ εσ η μ β ρ ία ς  C : Schneidewin || 4 λάμ πο ντο ς  * λυγρ ο ν  5* 6 (in S das d* 
nachtraglich hinzugefugt): Hoffmann, zur Stellung des δ έ  vgl. εν  δορ ί d* 
οίνος Archil. 2 ,, ϋ ή τέ ρ η ι d£ π υ ρ  Archil. 93, δγμ ο ς  κ α κ ώ ν  δε  Archil. 116, 
τω ν κα λώ ν  d* δψο>ν Anan. 52 u. a. m. || 5 τοϋ κ α ι π ισ τά  Bergk  | γ ίγν ε τα ι β: 
Kick || 6 υ μ ώ ν  c: F ick || 7 μ η δ 9 tva  δ ελφ ΐσ ι c : Thiersch und Hermann, 
δτα ν  Bergk |) 8 »nescio an ήχέεντα  S« Gaisford, ή χ ή εν τα  p: Metrum und 
Dialckt erfordern ή χ έη ν τα  F ick J ή δ ν  ή ν  C: υλή ειν  Bergk , υλεη ν  F ick (aue 
* ν λή εν  regelrecht entatanden).

75.

Plutarch π ώ ς  δ ε ι  τον νέον π ο ιη μ ά τω ν  ά κο νειν  c. 6 (Moralia ed. Wytten- 
bacii I 86, ed. Bernardakis I 54) olov ε ύ ϋ ν ς  6 Α ρ χ ίλ ο χ ο ς , δ τα ν  μ ε ν  ευ χ ό 
μενος λ ί γ η ·

Κλνχ^9 άναζ °Ηφαιστε, καί μοι σύμμαχος γοννονμένωι 
ϊλεως γενεο, χαρίζεο ό' οΐάπερ χαρίζεαι.

2 ΐλαος e: Seedler | γενοΰ  C: γεν εΰ  Schneidewin, γενεδ  Fick | χ α ρ ί-  
ζ ευ  C: Fick.

76.
Athenaeus IV 180 c το γάρ εξάρχειν τής φόρμιγγος ίδιον, διόπερ . . .  6 

Αρχίλοχος-
Αυτός εξάρχων προς αυλόν Αέσβιον Ίζαιηονα.

77.
Athenaeus XIV 628 α Αρχίλοχος γουν φησιν ·

Ώς Λιοννύσοι άνακτος καλόν έξάρξαι μέλος 
οίδα διθύραμβον, οϊνωι συγκεραυνωθάς φρένας. 

διονυσοιο A*. Fick.
78.

Athenaeus I 7 f δτι περί Περικλίους φησιν Αρχίλοχος ό Πάριος ποιητής 
ώς άκλήτου έπεισπαίοντος εϊς τά συμπόσια Μυκονίων δίκην . . . .
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- υ  -  ττούχίτ όέ Ttlrnr rxu χαλ/ζβ^Γοτ f ie ^ r  
o f r€ riiior άσεήγκας [ογγε __ al _  v _ ]  
oi%k' i/fV yJ.rt$ug  [ tq  i ju f ^ r j  ©ία ^  qi)jogm
α/Λα jtwmj^ roor re zecf φοιτάς ιταρήγσχετ 
tig araidurpr . . .

l-io /tlo jo f ψ φ Χ Τ .

1 w W w  CE: ΓΑ51ΓΒ05Π |  2 είίοηττγχαζ CE: ScHWOGHAETiEB. f t« -  
ΤΓτχώτ Bebgk f 3 [fy* ηα&τ] Bebgk { 4 « Τ  CE: HoTFM i55. O 9 PORsOX 
rw r tt B.

79. 80. 81. 82.
H ephaestio: die folgenden funf Terse, von denen die bddeo ersten 

deotlkh rasanusen gehoren, werden τοη Hepkaestio teds kalb teds ganz 
an rersckiedenen Stellen angeiukrt. Fngm . 79 ts. 1 bei Hepkaestio 51 
88 91, n .  2 bei Heph. 52 92. — Fragm. SO bei Heph. 52 92, — Fragm. 
81 bei Hepk- 88 91, — Fragm. 82 bei Hepk. 52.

79 yEoaauoridrt Χαρίλαε, χρτ^αά roi ytJjolor
ϊρεώ n o l i  q i)x a &  h a io u r , Ttgil’tm  8  a z o r w .

80 O iijur ο τνρό τ τηρ ιόντα urfli όίαλέγεσ&οί,
81 'Λσχώτ 8  oi μ ίτ  νστόπισ&ετ ηισστ, οί δέ troJJjoi. . .
82 Jrjprrqi τ ι χάρος στίξωτ.
79 Χαρίλαε c : ebenso Έρα&αοτί&η Χαρίλαε Metr. Proleg. zn Pindar's 

Istkmien I HI ΤΙ (Scbolien ed. A b e l  p. 3M« 396,, 444,1, Έρασρσηόα Χα· 
guar Metr. Proleg. an Pindars Pytkien IX ΧΠ (Scbolien ed. Bobcxh p. 403 
422). Tgl. aock Athenaens X 415 d 'Αρχίλοχο; 6* hr τττραρέεροες Χαρίλσχ 
εες τα ouota faa£i$hfxtT xrL· Der Dialekt fordert Iflo fiy  |  60 quueenr e: 
F ic k  |  61 r-aar e : M e d t e h e .

83.
Fragm ent einer m eir. AbbandL. aits o n er Hamboiger Handschr. ber- 

ansgeg. τοη Sch n ed o ew ix  Phdologus X 350: βαχχέία, n u

*Εξω3ττ Ityxiorog h u ra r  ir  di βτοίχιη [agjrtiJ.
Ιΐρχίλοχος.

..fiber das Maass kinans^ | [ ^ jn ]  H o m tm :  tot dem 
folgendeo άρχίίοχος  rom Sckreiber ubeigangen | σνοχατ „begmnentt.

84,
Stobaeos Florilegium LXTT 12 (Gusfobo Π 417)-4ρχιΧόχορ-

Jvm rprog ίγ χ α μ α ι stoffan  
ail'rzoc, χαλεητξισι S iw  οδίτψαι»  Sujrt 

π&χαςμίτοζ δι w riter.
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85.
Hephaestio 94 τρίτον δέ εστι παρ Άρχιλόχω άουνάρτητον εκ δακτυλικόν 

πεν&ημιμεροΰς και Ιαμβικόν διμετρου άκαταλήκτον *

*Λλλά μ  ο λυσιμελης, ω 'ταΊρε, δάμναται πό&ος.
λυσιτελής C.

86.
Diogenian Praefatio, nach eincm Parisinus und Angelicanus in den 

Paroemiogr. Gr. ed. LEUTSCH-ScHNErDEwrN I 178 παρ* άρχιλόχω-

Λ ιν ό ς  τ ι ς  α νθρώ πω ν ode 
ως αρ ά λώ ίεηξ  ν.αίετάς ξυνεω νίψ  

εμειξαν.

2 και αίετός Ρ, καί αετός Α | ξυνωνίην Α Ρ: F ick || 3 εμιξαν ΑΡ: F ick. 
Von den iibrigen Autoren, welcbe die Verse anfiihren, schreiben der 
Scholiast des Venetus M zu ξ 508 und Eustathius 1768, 61 mit Diogenian 
εμιξαν: alle anderen (Ammonius περί διαφ. 9 ed. alt. Vatxkenaer, Apo- 
ctolius Praefatio in den Paroemiogr. Gr. II 236, Choeroboseus Epimerismi 
in Psalt. ed. Gaisford 11428i Eustathius 855 M Scholion zur Ilias in Cra
mer’s Anecd. Par. Ill 3 7 1 Etymol. Gud. 1922 — Etymol. Angelic, ed. 
Ritscjil Opuec. I 679 if.) habcn dafiir εϋεντο, das auch Eustathius 1768, 61 
als varia lectio hinzufiigt: ή καϋ·' ίζέραν γραφήν Ί>ε\9εντο«, (Jbrigens ent- 
halt jede Quelle — ausser Diogenian und Apostolius — mindestens e i n e n  
kleineren Fehler (οδε fehlt, τε κήετός, ?)δ' δετός, ή αετός, ξννωνίαν).

*87.
Eusebius Praepar. Evangel. XV 795 a (ed. Gaisford IV 16)

€Ο ράις ϊν  εο τ  ' εκείνος υψ η λό ς  π ά γο ς ,  
τρηχύς τ ε  κα ί 7ταλίνκοτος, 

b  τω  κά& ημαι σήν έλαψρίζω ν μά χην .

ίπί τούτον τον υψηλόν πάγον το δριμν καί πανοΰργον έκεινο Φηρίον 
άνελϋειν Αδύνατον ίνα δε είς ταυτόν ελϋη τοΐς αετόν  γεννήμαοιν ά λώ πη ξ  κτλ.

2 τρηχύς FGI, τραχύς V | πάλιν κότος CFI, παλίγκοτος V || 3 εν τφ  CDFI, 
εν φ Υ | κά&ηται C: Μεινεκε | σήν έλαψρίζων CDFG, ένελαφρίζων ΕΙ.

88.
Stobacue Eclogae phys. I 3 no. 84 (ed. Waciismuth I 58) Αρχιλόχου·

7Ω Ζεν, πάτερ Ζεν, σόν μεν ούρανον κράτος, 
συ ο εργ επ  αν&ρωπων οραις 

λεωργά κάΟέμιατα, σοΙ δέ ϋηρίων 
νβρις re καί δίκη μέλει.

Ale tiberschrift ΑΙσχύλου FP: eingeleitot durch die Worto τοιαϋτα
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καί 6 Πάριος Αρχίλοχος λέγει werden die Verse 1—3 angefubrt von Cle
mens Alex. Stromata V 127 (ed. Dixdorf III 107) nnd Eusebios Praepar. 
Evangel. XIII 13 (ed. Gaisford III 355) (J 1 ώ ζευς Eusebius CFG j πάτερ 
Ζευς Stobacus FP, bei Clemens und Eusebius fehlen die Worte | σαν feblt 
bei Stobacus FP || 2 εργ επ' ανθρώπων Stobacus FP, έργα h i  ουρανούς Cle
mens, hi άνθρώπους Eusebius (| 3 καθεμιστας oi Stobacus F, καθεμιτας o! 
P !, x ad if ιιτ a col P*, τε και άθεμιστα Eusebius, και a θεμις CIemen9 (| 4 
μέλλει Stobaeus F.

89·
A m m o n ia s  περί διαφόρ. λεξ. G (ed . Va l c k e n a e r , 2 te  A usg . S . 9) α ίν ο ς  

ic ti  λόγος κατά άναπόλ.ηοιν μυθ ικήν , άπο αλόγων ζώων η φυτών . . . οΐον 
από μεν άλογων ζώων ώς παρ' Άρχιλ.όχω [es fo lg t  F ra g m . 86] και πάλιν, 
όταν λέγη '

Έρεώ τιν Ιμίν αίνον, ω Κηρν/.ίδη, 
αχννμέίη σκυτάλη *

Πί&ην.ος ijiei θηρίων άπον.ρι&άς 
μοννος αν εσχαηήν  

τώι <f αρ* άλώπηξ κερδαλή σννηντετο 
πυκνόν tyovaa νόον.

Der ganze Artikel >αινος< mit den zum Belege herangezogenen Frag- 
menten findet sich wieder bei Apostolius Einleitung zu den παροιμίαι (hier in 
engster Ubereinstimmung mit Ammonius), bei Eustathius 1768, 58 flf. (in 
freierer Fassung) und bei Cramer Anecdota Paris. Ill 371, 13 (wo die 
einleitende Definition feblt) || 1 feblt bei Eustathius | Κηρνδίκη Apostolins 
und Aneed. Par. [ 2 άχνυμένη σκυτάλη Apostolius und Anecd. Par. |  3 θη- 
ρίον νποκριθεις Anecd. Par. || 5 κερδαλ,εη Eustathius.

90.
Etymol. Magn. 715, 44 s. v. σκανδάληθρον . . . Αρχίλοχος δε ρόπτρον 

χλ λ
έφη, οϊον (άρ V, άρχε Μ, άρχίλοχος cod. Leid.)*

ρόπτρων έρειδόμενον.

91.
Scholion zu Aristophanes Acbarner 120 (nnr in V) και τούτο παρα~ 

δηκεν εκ τον "Αργύ.όχον επωδών (επών V).

Τοιήνδε δ', ώ πί9η/.ε, την πυγήν ϊ'χων.

92.
Etym. Magn. 689, 1 π ρ ο ΐ κ τ η ς  . . . τινες δε παρά τό ΐξεσθαι, δωρεάν 

τινα λαμβάνειν, ώς Αρχίλοχος*

εμεο εκείνος ον καταπροΐξεται.
εμεν C: FlCK | δε κείνος SCHNEIDEWIN.
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93.
Plutarch περί τ. πρώτον χρνχροΰ c. 14 (Moralia ed. Wyttenbach IV 

851, ed. Bernardakis V 486) 6 S' Αρχίλοχος επί τής τάναντία φρονονσης 
ον κακώς είπε’

την μεν νδωρ έψδρει 
δο?*οφρονεονσα χειρί, &ητέρηι δε πυρ.

2 τή ετέρη δέ c : wiederholt werden die Verse von Plutarch Deme
trius c. 35 mit t /7 δ* ετέρη, und περί τ. κοινών εννοιών προς Στωικονς c. 23 
(Moralia ed. Wyttenbach V 364) oline εφόρει und ετέρη.

94.
Scholion zu Hermogenes ed. Walz Rhetores Gr. VII 820 στίχος μεν 

6 πρώτοςt ήγονν στροφή, ήτοι κώλον * οΐον’

Πάτερ ΛννΑμβα, ν.οΊον εφράσω τόδε;
εΐτα το επωδόν *

τις σάς παρήειρε φρένας;
εΐτα αντίστροφος, ήτοι κώλον’

ΎΗισι πριν ηρηρεισ&α, νυν δέ δη 7τολνς
εϊτα πάλιν επωδόν’

άατοίσι φαινεαι γέ)*ως.
Andere Quellen: fur Vers 1 und 2 Ilephaestio 133, Scholion A zu 

Hephaestio περί ιαμβ. (nach MS bei Westphal 147, nach AK hei Stude- 
mund Anecd. var. Gr. I 134) und stark verdorben, aber mit Angabe des 
Dichters bei Marius Victorinas 235 (Gramm. Lat. VI 170), — fur Vers 2 
allein Demetrius περί ερμην.δ (Rhetores Gr. ed. Walz IX 4, 9), Scholion 
dcs V zu Aristophanes Ran. 384, Johannes Sicel. Scholion zu Hermogenes 
(nach einem Parisinue in den Rhetores Gr. ed. Walz VI 128) und Me- 
trieche Prolegom. zu Pindar Pythicn V VI VII (ed. Boeckh Scholien 
p. 377, 391, 393).

1 ποιον allc Quellen: Schneidewin || 2 τις τάς σάς Schol. zu Ilermog.: 
τις σάς die ubrig. Quellen | παρέπειρε Hephaestio 133 AC, περαινε Mar. Viet., 
παρίηρε Joh. Sic.: παρήειρε die ubrigen || 3 ής το πριν C: Job. Sic. (e. oben) 
iugt hinter Vs. 2 nocli hinzu »άς πριν y έσχες*. ήισι πριν Hoffmann, ής το 
πριν Bergk vgl. Ody88. κ 553 φρεσίν ήισιν άρηρώς.

95.
Etymol. MVetus s. ν. τεν (nach Β bei Miller Melanges p. 280) τούτο 

t o  τ ίο τετόλμητ αι και τέον  οΐον
Τις άρα δαίμων καί τεου γολουμένος;

άντι τον *και τίνος*.
Αηβ dem Etym. MVetus an den Rand dee codex V des Etymol. 

Magn. 752, 15 geschriebcn | άρα BV | die Autorechaft des Archilochos er- 
giebt sich aus Anecd. Oxon. I 400, 6  t o  τέο (lies τέον) τετόλμηκεν 'Αρχί
λοχος »τε[ου] χολονμένος*.
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96.
Origenes contra Celsnm II 21 (ed. L ommatzsch Bd. XVIII 174) και 

υνειδίζων γε ό Πάριος ίαμβοποιός τον Αυκάμβαν μετά άλας και τράπεζαν συν- 
θήκας έϋετήοαντά φησι προς αυτόν*

ορ/.ον δ* ένοσφίσ&ης μέγαν 
άλας τε v.al τράπεζαν _  ±l ο

97.
Etymol. Gadian. s. ν. άτρν^τοί· (nach dem codex Parisinus 2636 bei 

Cramer Anccd. Par. IV 61, 26; nach P , einem Sorbonicas and einem 
Bruxellensis R bei Gaisford in der Anmerk. zu dem Etymol. Magn. 167,21) 
τρνγη δε εστιν ο Δημητριαχός καρπός. ΪΛρχϋ.οχος'

^ ^  — u τ, δέ οι σάθη,
οση τ ονον Υ.ηλωνος οτρνγηφάγον·

1 οι δε οΐοόϋη S, οι δε οϊσαθήκην PR: Schneidewes J 2 anch im Etymol. 
MVetue 8. v. διατρνγιος erbalten (nach B bei Miller  Melanges S8, nach 
V bei Gaisford Etymol. Magn. 271, 23 Anmerk.) and im Etymol. MVetns 
s. v. οβριμος (nach B 3 bei Miller  Melanges 223) | ο οητ όνον κόλωνος S, 
ο σημαίνει τόνον κώλωνος R, ο σημαίνει πόνον κωλωνος Ρ, όση τ* όνον κή- 
λωνος Β, Τση τον όνον κήλωνος V, όαση δ* όνον κήλωνος Β 3: vgl. auch das 
Etymolog. Magn. 167, 25 τρνγη δε εστιν 6 Δημητριαχός καρπός, ώς παρ' 
Αρχιλόχω >όνον κήλωνος ότρνγηφάγον* | ότρνγηφάγον alle Qaellen.

Des Eustathius Worte 1597, 28 'Αρχίλοχος· ώσ τ όνον π ρ ι η ν έ ω ς  
κ ή λ ω ν ο ς  ε π λ ή μ ν ρ ο ν  entstammen, wie Schneidewin vermutet, einem 
anderen Gedichte oder sind ungenau angefuhrt. Sie berechtigen keines- 
falle dazu, roit Bergk das ganze Fragment in ein Epodenstuck umzu- 
gestalten (* — ■ -  - —  ή δέ ol σάθη | ώσεί τ' όνον Πριηνέος | κήλωνος έπλή- 
μνρεν ότρνγηφάγον), zumal da Vers 2 im Etymol. MVetns offenbar als voll- 
standiger Trimeter citiert wird.

98.
Hephaeatio 42 το τετράμετρον εϊς δισνλλαβον καταληκτικόν, φ  πρώτος 

μεν εχρήσατο Αρχίλοχος έν επωδοΐς'
φαινόμενον κακόν οϊχαό* άγεσ&αι,

99.
Hephaeetio 36 τρίμετρον δε καταληκτικόν, οΐόν εστι το τον Αρχιλόχου, 

ό τινες άκέφαλ,ον Ιαμβικόν καλονσι *
Ζεν πάτερ, γάμον μεν ον* έδαισάμην.

100.
Hephaestio 38 το καλονμενον 'Ιθυφαλλικόν, φ  πρώτος μεν 'Αρχίλοχος 

κεχρηται, σνζενξας αντο δακτνλικω τετραμέτρφ, όντως·
OvyJ&  όμως βάλλεις απαλόν χρόα· κάρφεται γάρ ηδη.
βάλεις Μ.
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101.
Athenaeue VII 299 a και ’Αρχίλοχος ·

πολλάς δέ τυφ/Λς ίγχέλνας έδέξω.

102.
Scholion zu Arat 1009 (ed. Bekker 144, 19) και παρ’ Α ρχιλόχφ · 

νφ ηδονής σαλεομένη Κορώνη, 
οαλενομένη C: οα)χνμένη Μεενεκε, σαλεομενη FlCK.

108.
Stobaeus Florilegium LXIV 11 (ed. Gaisfoed II 417) Αρχιλόχου·

Τοΐος γάρ φώότητος έρως υπό καρδίην ελνσ&ε'ς 
πολλήν κατ άχλυν δμμάτων ί'χευε, 

κλέψας εκ στη&εών άταλάς φρένας — u — u _  u
2 εχενσεν F ic k  | 3  άπαλάς c :  Μ ε ε ν ε κ ε .

104.
Hephaeetio 183 εϊοι δε εν τοΐς ποιήμαοι καί οί άρρενικώς οντω καλού

μενοι επφδοί, οϊον [ee folgt Archilochos 94] και ετι

Εντε 7ΐρδς ά&λα δήμος ή&ροΐζετο, 
εν δέ Βατουσιώδης.

1 εν  τι c : Bentley | άε&λα e: der Vers fordert ά&λα || 2 Vgl. auch 
Hephaeetio 43 Αρχίλοχος . . iv λπ φ δφ  δε  Βατονσιάδης«.

*104 A.
Aristides περί ρητορικής (ed. Dendorf II 51) διά  τούτο 

Ζευς iv &εο1αι μάντις αψευδέστατος,
καί δτι γε δ ί  αυτό τούτο 6 αυτός οντος ποιητής μαρτυρεί, το γάρ δεύ

τερόν έοτιν αύτφ·

καί τέλος αυτός ΐχει.
Vgl. Blabs Fleckeieen’s Jahrb. Bd. 129 (1884) p. 496 und Bd. 187

(1888) p. 680.

106.
Athenaeue IX 388 f του δε όνόματος αυτών (scl. περδίκων) ivioi συ- 

οτέλλουσι την μέοην συλλαβήν, ώς Αρχίλοχος·

πτωσσονσαν ώστε πέρδικα.
107.

Athenaeue XIV 653d Α ρχίλοχος ·

π ά ρ ε τ ε ·  γενναίος γάρ είς.
Hoffmann,  die griochischen Dialekto. ΠΙ. 8
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*108.
Saidas ed. Bebnhardy II 679 and II 944

val vai μά μψ.ωνος χλόην.

109.
Etym. Magn. 26, 24 ΰ ω ϊή ,  ώς παρ’ Άρχιλόχω* 

ώς 6* αν σε &ωϊή λάβοι.

110.
Hesych 8. ν.

μη τεο μελαμττνγον τνχοις·
μή τίνος ανδρείου καί Ισχυρόν τνχοις.

Ale Vers dee Archiloclios angefuhrt vom Scholiasten dee Venetue B 
ζα Ω 815 || μήτ ενμελαμπνγον Hesych, η τεν με).. Schol., μή συ γε με).. 
Saidas and Zenobius V 10: τεο Pick \\ τνχοις Hesych and Zenobius, τύχης 
Schol. and Saidas.

111.
Apollonius Sophista 8. ν. εμπλην* εμπελάδην, σύνεγγυς η , ώς ενιοι, 

χοορίς. και ’Αρχίλοχος·

εμτνλψ ίμεδ re %ai φίλον.
ίμοί C: Ygl. das Scholion ζα Nikander Ther. 322 παρά Αρχιλόχω 

*έμπ).ην εμού τε και φίλον* (.καί φόλον Ρ, καί εφόλου A, καί φίλον F).

112.
Photias β. V. )χωκόρητος * έξωλοϋρενμένος * τά γάρ λέως έστι τελέως. 

’Αρχίλοχος ·
λείως γάρ ονδεν ίφρόνεον.

114.
Plutarch πότερα τών ζώων φρονιμότερα κτλ. (Moralia ed. Wyttek- 

BACH IY 994) επί τοντφ δε (eel. Κοιράνφ Παρίφ) λέγεται ποιήσαι τον Αρχί
λοχον·

ΤΙεντην,οντ άνδρών λίτεε Κοίρανον ητοιος Ποσειδεών.
Χππιος cod. Harl. | Ποσειδών C: ScHNEiDEWni.

116.
Hephaeetio 93 Sv μεν δή τούτο των παρ’ Αρχιλόχφ ασυνάρτητων . . . 

γίνεται δε 6 τελευταίος τής τετραποδίας διά την έπί τέλους άδιάφορον χαΐ 
χρητικός *

καί βησσας ορίων δνσπαιπάλσνς, οΐος ην ίφ  ηβης.
δνσπαίπαλος Bebok Fick | οΐον SCP | έπήβης ASCP, έπ’ ήβης Μ.
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116.
Hephaeetio 33 τρίμετρον δε (Ιαμβικόν καταληκτικόν) οϊον τό 'Αρχιλόχου · 

ογμος κακού δε γήραος κα&αι,ρεϊ.
κακόν e : vgl. Attiliue Fortunat. 357 (Grammatici Latini YI 299) 

Archilochus *ολμον κακόνc. Bergk  vermutet κακών.

118.
Zenobius V 68 (Paroemiogr. Gr. ed. Leutsch-Schneidewin I 147) 

Πόλ)? old0 άλώ π ηξ, αλλ* εχίνος εν μ έγα .
μεμνηται ταύτης 'Αρχίλοχος εν έπφδη.

119.
Scholion des V zu Aristophanes Acharn. 1230 τήνελλα· μίμημα §m- 

φλέγματος αυλόν το τήνελλα. Αρχίλοχος ·

Τ ή νελλα  κ α λλ ίν ικ έ '
γα ϊρ  αναξ 'Η ράκλεες,
αυτός τ ε  κά ΐόληος α ίχ μ α τά  δυο.
{Τ ήνελλα  -καλλίνικε, 
γα ίρ  αναξ ‘Η ρακλεες.]

Dieselben Verse im Scholion RV zu Aristophan. Aves 1764, bei 
Tzetzes Cbiliades I 690, Suidas s. v. τήνελλα und mit ausfiihrlichem Com- 
mentar wiederholt angefuhrt im Scholion zu Pindar Olymp. IX vs. 1 (ed. 
Boeckh p. 207 ff., am beeten und vollstandigsten im Vrat. A) || 1 τήνεβλα 
F ick || 2 *Ηράκ)*ις alle Quellen: nur einmal heisst es im Pindar-Schol. 
(Boeckh p. 208, 11) ή δε άρχή τον μέλους έοτίν *ώ καλλίνικε, χαΐρ' άναξ 
Ή ρ ά κ  λεες* || 3 και Ίόλαος alle Quellen: καίόλαος E lmsley, καίόληος F ick  
αίχμητά neben αίχματά Pindar-Schol., αίχμητά die ubrig. Quellen: αίχμηταί 
F ick | δύω Suidas, δύο neben δύω Pindar-Schol., δύο die ubrig. || Die Verse 
4 und 5 fugt der Vrat. A des Pindar-Schol. hinzu (Boeckh p. 207, 11) 
mit der Bemerkung τό δε δλον οντω.

120.
Hephaeetio 94 άλλο . . . έξ Ιαμβικού διμέτρου Ακατάληκτου καί τρο· 

χαϊκοΰ έφ&ημ ίμερους, τον καλούμενου Ενριπιδείου* οΤον τό έν τοις άναψε ρο- 
Ί μένοις είς 'Αρχίλοχον Ίοβάκχοις *

κ /ήμητρος αγνής κ α ί Κ όρης τη ν  π α νή γυ ρ ιν  αεβων.

122.
Erotian 117 (ed. Κεειη) β. ν. οκύτα* τό μεταξύ τών τενόντων (καί) 

τοΰ τραχήλου . . · καί Αρχίλοχος λέγων*
κώς αττίιτρνσε σ κ ό τα ;

πώς C: Schneidewin | άπέπρηοεν Β , άπέπρηοε A0 : Bergk  zieht άπε- 
πρίο&η einem άπέπριοε vor | ταν οκύταν C: Βε»ΟΚ.

8 *
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123.
Scholion dee Venetus A zu Q 492 ή υπό  αντί τής μετά . .  . 'Αρχίλοχος·

αιδων ν π  αίλητηρος.

124.
Athenaeus III 122 b υπό των άλλων ποιητών ή και οοφιοτών εν ή δυο 

γουν πονηρώς ειρημένα, οΐα παρά μεν Αρχιλόχφ τό ·

πάντα  [<Γ ] άνδρ άπεσκόλυπτεν _  u — μ. — ν —.
πάντ άνδρ άποοκολύπτειν Α: [5*] und άπεσκόλνπτεν Bergx, vgl. He- 

sych άπεσκόλνπτετ' άπέοκεπε το δέρμα.

125.
Etym. MVetus (Miller Melang. 53,21) α ν ό ν ξ η ρ ό τ η ς .  'Αρχίλοχος, οΐον

μ. _  ΥΜλ,ήν σφιν Ζευς εδωνών ανόνην.

126.
Scholion ζα Aristoph. Acharner 279 (fehlt in R) και παρά Άρχιλόχω 

δέ κειταί'
jjl — ^ — πυρές δ* ην αυτών φεψόλνξ.

127.
Etym. Magn. 731, 46 8. ν. άτ υπο ς  . . .  άφ' οΰ Αρχίλοχος·

ΰνρεών άπεστνπαζον,
Φνρέων V, όρέων D, $έων Μ: vgl. Etymol. Magn. 633, 30 &υρέων 

άποστύπαζον (MD) nnd Etym. MVetus (Miller Melanges 37) Φύραισιν άπε- 
στύπαζον.

128.
Scholion zu Nikander Theriaca ve. 158 ά μ ύ δ ρ ο ν  οδν το χαλεπόν λέ

γεται, ώς και 'Αρχίλοχος ·

sl _  άμνδρην χοιράό* έξαλεέμενος,
μίν

άμνδράν χοιράδ' ΚΡΑ, άμυδρών χοιράδων GL | έξαλεν Κ, έξαλενμένος Ρ, 
εξαλεύμενον GL, έξαλενάμενος Α: έξαλεόμενος YlCK.

129.
Eustathius 1542, 48 xai

Θάσον δέ την τρις οίζνρήν πόλιν
παρά Αρχιλόχφ.

Das δε gehort vielleicht zu den Worten des Eustathius.
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130.
Etymol. Magn.^689, 5 s. v. προΐκτης . . .  ώς 'Αρχίλοχος*

^  _  προτείνω χε ρα yjxi προΐσσομαι,
χχ

Αρίσταρχος VM, αρ D: mit dem richtigen 'Αρχίλοχος steht der Yers 
bei Zonaras 1573 und Suidas 8. v. καταπροΐξεται.

131.
Athenaeue ΠΙ 107 f δασυντέον δε )Λγοντας το ήπαρ, και γάρ ή συν- 

αλ,οιφή έστιν παρ' Άρχιλόχω διά δασέος · φησί γάρ *

_  χολψ γάρ ονν.: εχεις εφ ηπατι.

132.
Plutarch περί άδο?*σχίας c. 2 (Moralia ed. Wyttenbach III 28, ed. 

Bernard axis III 304)

Ai _  πόδες δή vju&i τιμ ιότατο ι.

133.
Heraclidee περί πολιτειών III (ed. Schneidewin) και Αρχίλοχος έν οΤς 

έπισκώπτων τινά φησιν*

νόμους δε Κρητικούς διδάσκεται.
νόμος δε Κρητικός C: Cragius.

134.
Herodian περί διχρόνων (nach zwei von Cramer Anecd. Oxon. I ll 282 ff. 

benutzten Barocciani AB, einem von Dindorf abgeschriebenen codex C, 
zwei von Babt collationierten Parieini P und der von GHermann fur 
Draco benutzten Handschrift H herausgeg. von Lehrs 1848) p. 347, 11 
ϋέλοναι δε πεδότριψ έκτείνειν πλανώμενοι έκ του παρ' Άρχιλόχφ·

νΑνδρ ίς άμφίτριβα.
άνδρες ές άμφιτρίβας Α, άνδρες είς άμφίτριβας Η, άνδρες ώς άμφιτρίβας 

ΒΡ, άνδρας ώς άμφιτρίβας D: άνδρας άμφιτρίβας Lehrs Bergk, doch ist 
der Akkusativ άνδρας in D, wie die Vergleichung mit den iibrigen Iland- 
ecbriften zeigt, nur Yermutung dee Schreibere, άνδρ' ές άμφίτριβα ver- 
mute ich nach Hesych άμφιτρίβας· περιττώς τετριμμένον (eic I): da wir 
freilich den Zusammenhang nicht kennen, ist auch άνδρες άμφιτρίβας oder 
άνδρ' ές άμφιτρίβας moglich.

136.
Anecdota Oxon. I 164, 24 (φΰμι, φνς) άφ' οδ τό 

φύμα μηριών μεταξύ.
'Αρχίλοχος.
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137.
Anecdota Oxon. I  441, 21 ή *φϋειρσ'ι* δοτική σννέστη παρά Άρχιλόχφ ·

φΰειρσι μοχ&ίζοντα.

138.
Etymol. Magn. 675, 12 s. y. μέζεα . . ή κατά μετά&εοιν τον ζ είς δ 

>μέδεα*. Dahinter fugen nach Bekker Anecd.’ Gr. ΙΠ 1438 Anmerk. 
zwei Pariser Handschriften no. 2630 und 2638 hinzu: ώς xa i-'Αρχίλοχος'

_kj ϊνας δέ μεδέων a n έ&ριοεν.
Ygl. Etymol. Gud. 390, 48 s. v. μήδεα . . .  ώς και Αρχίλοχος · Χνας 

δέ με  λέων άπ έϋρ ισ ε .

139.
Scholion ζα Aristoph. Lysistr. 1257 (fehlt in V) ολνς δ* άμφ ι  τάς 

γέννας«· πρός  τό  παρά τω  Ά ρχιλό χφ  ·

_  υ πολλος δ* άφρος ην ηερί ατό μα,
πολύς R: Porson.

143.
Lukian περί της αποφράδος 1 (ed. Bekker II 113) το δέ τον Άρχι- 

λόχον ίκεινο ήδη οοι )Λγω, δτι

τίττιγα  τον ητερόυ σννείληφας u —
An Stelle des Artikels stand bei Archilochos vermutlich eine Partikel.

160.
Scholion zu Nikander Theriaca 213 άργίλιπες δε ήτοι ίκλενκοι ώς 

Αρχίλοχος·
άργιλιηης δε φάσις,

δε φάοις G, δ' ίφά  Κ, φηοιν A: ein Grand, das uberlieferte φάσις 
„Erscheinung“ zu andern, liegt nicht vor.

164.
Etymolog. Magn. 324, 17 παρά Άρχιλόχφ *διεξ σωλήνος« (Fragm. 6), 

xai πάλιν ·
* διέξ το μύρτον

άντι τοΰ ,,διά τό μύρτον", σημαίνει δέ την μνραίνην,

169.
Pollux X 186 καί Iπος τό πιέζον τάς έσ&ητας έν τφ  γναφείφ, ώς 

’Αρχίλοχος·
κέαται d5 έν ΐηωι.
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186.
Scholion des Venetus B zu Z  201 (ed. Dindokp ΙΠ 293, 10) »εγχεα 

όξνόεντα« τα εξ δξύας τον δένδρου, ώς και Αρχίλοχος*

δξνη 'ποτάτο.

K A LLIN O S.

ι.
Stobaeus Florilegium LI 19 (ed. Gaisford II 325) Καλλίνον ·

Μέχρις τεδ ΥΜτάγ£ΐσ&ε; κοτ αλκψον εξετε -θυμόν, 
ω νέοι; ovtf αίδέίαθ άμφιπερικτίονας 

ώδε λίην μετιέντες; εν άρηνηι δέ δον&ίτε 
ησθαι, ατάρ πόλεμος γαϊαν άπασαν εχει.

5 υμι τις άποθνήιστ,ων νστατ άκοντισάτω. 
τιμηέν τε γάρ έστι υμι αγλαόν άνδρΐ μάχεσθαι 

γης πέρι υμι παίδων τ,ονριδίης τ  άλόχου 
δνσμενέσιν · θάνατος δέ τότ εσσεται, οππότε γεν δη 

μοϊραι έπιγλώσωσ · αλλά τις Ιθυς ΐτω  
10 εγχος ανασχόμενος %al ντν άαπίδος αλτ,ιμον ητορ 

ελσας, τ ΐ  πρώτον μιγννμένον πολέμου. 
ον γάρ Υ,ως θάνατόν γε φυγέίν άμαρμένον έατίν 

άνδρ*, ουδ* εί προγόνων ηι γένος αθανάτων. 
πολλάγι δηϊότητα φυγών Υ,αΙ δονπον αγόντων 

15 ερχεται, έν δ’ οΪυμι μοίρα γ,ίχεν θανάτου·
άλλ* ο μέν ovy, εμπης δήμωι φίλος ουδέ ποθεινός, 

τον δ? ολίγος στενάχει υ μ ι  μέγας, ην τ ι πάθηι. 
ληώι γάρ σύμπαντι πόθος Υ,ρατερόφρονος ανδρός 

θνηισν»οντος· ζώων δ5 άξιος ημιθέων.
20  ώσπερ γάρ μιν πύργον έν όφθαλμόίσιν δρώσιν, 

ερδει γάρ πολλών άξια μουνος έών.
Nach T iersch gelioren nur die vier ersten Verse dem Eallinos, die 

ubrigen dem Tyrtaeus | 1 τεΰ e :  F ick || 3 μεΰιέντες e : F ick  || 4 γήαν F ick  || 
6 άποϋνήοκων C: F ick  || 8 τότ B, ποτ v  | εΰτέ μιν αν δή F ick  || 12 πως A || 
15 ξρχεται: „er kehrt heimu. Berok’s Vermutung εργεται (εΐργεται) ist 
nicht erforderlich || 16 ϊμπας c : Brunck |) 18 λαφ e: F ick  || 19 ϋνήοκον- 
τος e :  F ic k .
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2.
Strabo XIV 633 Σμύρνα εχαλεΤτο η "Εφεσος* χ ο λ  Καλλίνός sun? όντως 

(οτόβίαχεν αντην, Σμνρναίονς τσνς Εφεσίονς χολών εν τψ  προς τον Αία λάνφ *

Σμνρναίονς 0  ε)Αησον,
χολ χάλα?·

μνχραι $  ε ί νχπέ τοι μηριά χα)Λ βοών.
3 .

Strabo XIV 64*9 αλίης δε τίνος εφόδου των Κιμμεριων μεμτηται πρεσ
βυτέρας 6 Καλίΰνος, έχαν φ η’

N tr isti Κιμμεριων στρατός ερχεται όβριμοεργών.
ό β ρ ιμ ο ς  έρ γω ν  CD, ο μ β ρ ιμ ο ς  εργεσν F : XylaJTDEB.

4 .

Stephanas Byz. s. v. Τρήρες * Θρφαον έ ύ ν ο ς , λέγεται χ ο λ  τρισνλλάβως 
χαρα Καλλίνω τφ  χοιητη *

Τρηρεας ονδριχς άγων. 

δ.
Strabo ΧΙΠ 627 λπγοντος δε τον Καλλίναν την έφοδον των Κιμμεριων 

έχι το υ ς  Ή σ ιο νή α ς γεγονέται, χαΦ* ην αί Σάρδεις εάλωσαν, ειχάζονσιν οι 
περί τον Σχηφιον Ίαστι λεγεσθαι Ήοιονεΐς τονς ΑσιονέΓς. TgL Hesycb Ή οιο - 
νεΐς- οί την Ασίαν οίχονντες Έλληνες.

όΙΙύΙΟΙϊΗ JMOS.

1.
Stobaeos Florilegiam L X II I  16 (ed. Ga isfo b d  Π  401) Μ ίμνερμου·

Tig δε βίος, τ ι δε τερτπον ατερ χρυσής Αφροδίτης;
τε&ναίην, ore μοι μψΛτι ταντα με)τ>ι,

Υρτνπταδίη φι)Ατης υοΙ μεϋαχα δώρα υμΙ εννη· 
oV ηβης αν&εα γίνεται αρτταίΑα 

5  ανδράσιν ηόε γνναιξίν επεί δ* οδυνηρόν htOAhp,
γήρας, ο τ αισχρόν δμώς υμι υμ)μυ ανδρα τι&ει, 

α ιά  μεν φρενας αμφί υμυμι τείροναι μεριμνατ, 
οίδ* αίγας 7ζροσορών τερτιεται ηείΑσυ, 

ίύ £  εχ&ρδς μεν τεαισιν, ατίμαστός δε γνναιξίν ·
10 όντως αργαλέον γήρας ε&ητιε &εός.



In ST1 fehlen die Verse 3—10 | 4 el ήβης AB: Bergk | άν&η Fick | 
γίγνεται c : Fick II 5 επεί τ AB.
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2. φ

Stobaeus Florilegium XCVIII 13 (ed. Gaisford III 245) Μίμνερμον

'Ημείς S* οΐά τε φύλλα φύει πολυαν&έος ωρηι 
ηρος, ότ' alip5 ανγηισ5 αύξεται ηέλιος, 

τοίσ Υκελοι πηχυιον επ ί χρόνον άν^εσιν ηβης 
τερπόμε&α, προς &εών είδότες ούτε κακόν 

5  ουτ άγα&όν Κηρες δε παρεστήκασι μέλαιναι 
η μεν εχουσα τέλος γήραος άργαλέου, 

η δ' ετέρη &ανάτοιο· μίνυν&α δε γίνεται, ηβης 
καρπός, όσον τ  επ ί γην σκίδναται ηέλιος. 

αντάρ επην δη τούτο τέλος παραμείψεται ωρης,
10 αυτίκα δη τε&νάναι βέλτιον η βίοτος*

πολλά γάρ εν ΰυμώι κακά γίνεται · άλλοτε τ  οίκος 
τρνχονται, πενίης δ' εργ* οδυνηρά π έλ εν  

ϊλλος §  αν παίδων έπιδευεται, ων τε μάλιστα 
Ιμείρων κατά γης ερχεται εις 'Λιδην 

15 ιλλος νονσον εχει ΰνμοφΰόρον ουδέ τις εατιν 
ον&ρώπων, ωι Ζευς μη κακά πολλά διδοΐ.

1 πολνανϋέος Α, πολνάν&εμος ρ | ώρη C: Bergk . φύει ist intransitiv 
gebraucht wie Z  149 || 2 εαρος e: Grote | αυγή ανξεται C: Schneidewin  || 7 
γίγνεται c: F ick || 8 κΐδναται c: F ick || 9 παραμεϊφαι A || 10 αντίκα τείλνάναι 
0 Schneider, αύτίκα τεϋνάμεναι Bach || 11 γίγνεται C: F ick  I άλλοτε οίκος Α, 
άλλοτε τ οίκος ρ || 12 περί ή statt πενίης Α || 13 έπιδείεται F ick  vgl. Inechr. 
26 Μ τδν δειόμενον || 16 διδοΐ Β, διδφ Ρ.

3.
Stobaeus Florilegium CXVI 1 (ed. Gaisford III 375) Μιμνέρμον*

Το πριν έών κάλλιστος, επην παραμείψεται οΙρη9 
ουδέ πατήρ παισίν τίμιος ούτε φίλος.

φίλοις nur V: der Dativ auf -οις ist nioht altioniscb.

4.
Stobaeus Florilegium CXVI 38 (ed. Gaisford III 880) Μιμνέρμον 

Ναννοϋς ·
Τι&ωνώι μεν εδωκεν εχειν κακόν αφθιτον ο Ζευς 

γήρας, ο καί θανάτου ρίγιον άργαλέου.
1 σχεΐν STrAV | ό fehlt in Tr, δ Ζευς fehlt in SABV. Schneidewin 

vermutete άφϋιτον αίεί.
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Wo.

Stobaeus Florileginm CXYI 34 (ed. Gaisford ΙΠ 380) Μίμνερμον 
Ναντονς ·

ΛυτίΥΜ μοι γχπα μέν χροιψ ρέει ασπετος Ιδρως, 
πτοιώμαι 6* εσορών αΐ'&ος ομη?Λ%ίης, 

τερπνόν όμως υμι καλόν, έπεί π)£ον ωφε)*εν είναι* 
α)Χ ολιγόχρονων γίνεται ώσπερ οναρ 

5 ηβη τιμηεσσα* το 6* άργαλέον υμι αμορψον 
γήρας υπέρ /τγαλης αντί/? νπερκρέμαται, 

ίχ&ρον όμως υμι ατιμον, ο τ  άγνωστον τι&εϊ ανδρα, 
β)Λ π τει <Γ οφθαλμούς υμι jo ον αμφιχν&έν.

Das Fragment ist noch einmal uberliefert unter den Theognidea 
vs. 1017—1022 (Poetae lyrici ed. Berok Π 4 206, die besten Handschriften 
sind der Mutinensis A nnd der Yaticanns 0): bier fehlen die beiden letzten, 
bei Stobaeus die drei ersten Verse. — 2 πτοιώμαι Tbeog. A, πτοιόνμαι v  | 
3 ώφειϊπν Theog. A0 |) 4 όλιγοχρόνιος Theog. 0, όλιγοχρσνιον Theog. P und 
Stob. | γίνεται Theog. A 0, γίγνεται Theog. P nnd Stob. J 5 to d’ ονλόμενον 
Theog. 5 6 αντίχ’ νπερ κεφαλής γήρας Theog., αντι/' νπερχρέμαται Stob. [ 7 όταν 
γνωστόν τι&ή Stob. A.

6.
Diogenes Laertius I 60 Μψνέρμον γράψαντος *

E i γάρ ατερ νονσων τε υμι άργα?*εών με)*εδωνε(Γν 
ίξη/.ονταέτεα μοίρα Yuyoi θανάτου.

1 At e : FlCK I με)* διάνων C: Cobet J 2 ίξηκονταέτη C: HoFFMAXN.

8.
Stobaeus Florileginm XI 12 (ed. H ense I  431) Μίμνερμον Ναντονς·

— v v  — v u  — v α).η&είη δε παρέστω
σοΙ υμι έμοί, πόντων χρήμα δι/Μΐότατον.

£

Statt Μψνέρμον bieten ΜΑ Μένανδρον, S μ.

9.
Strabo XIV 634 (ed. K ramer ΙΠ 9δ) . . . χαϋάπερ και Μίμνερμος έν 

rg Ναννοΐ φράζει μνησϋείς τής Σμύρνης δτι περιμάχητος αεί·

Λίπέϊ[άν~\ τε Πνλον, Νηληϊον αστν, λιπόντες 
Ιμερτψ  Ιάσίην νενσίν αφικόμεΰα, 

ές δ* ερατην Κούφω να βίην νπέροπλον εχοντες 
ειζόμεθ^ αργαΜης νβριος ηγεμόνες.

5 ΥεΙΒ'εν δ αντις ”Λ)*ει*τος απορνύμενοι ποταμοίο 
&εών βονληι Σμύρνην είλομεν Λϊολίδα .
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Fehlt in D: die beiden wichtigsten Quellen der Verse sind also C 
und F || 1 Der Vers beginnt mit επεί τε πυλον in F, mit ahτύ τε πυλον in 
C: αϊπεΐ[άν\ τε Hiller.· Da die Konjunkfcion επείτε im Sinne von επεί aus 
Homer (A 87 562 M 393), Anakreon 41 und besonders aus Herodot be- 
kannt ist (Bredov de dial. Herod. 38 ff.), da ferner mit δέ (Vs. 3) im 
Homer nicht selten der Nachsatz zu einem temporalen Vordersatze mit 
επεί eingeleitet wird, so kdnnte man auch [Αύτάρ] ε π ε ί τ ε  Πυλον  oder 

ι· Α ϊ π υ ν  επ ε ί τ ε  Πυλον  (vgl. δ Πύλος neben ή Πύλος) vermuten || 2 νηυοϊν 
C: FiCK | άπικόμεϋα FiCK || 3 ές δ* άρα την c : WYTTENBACH || 4 εζόμε&* C: 
Fick 1| 5 κεΐΦεν διαστήεντος CF: Schneidewin || 6 Σμύρναν e | εΐδομεν C:

I Brunck.

Π.
Strabo I 46 . . δ Σκήψιός φηοι παραλ.αβών μάρτυρα Μίμνερμον . . .

.Ουδέ yjox αν μέγα κώας άνήγαγεν αντις *£ήσων 
εξ Λιης, τελέσας άλγινόεσσαν οδόν, 

υβριστή ι Πελίψ τελεών χαλεπήρες άε&λον 
ονδ* αν ire ^Ωκεανού καλόν Χκοντο ρόον

και νποβάς ·
5 Λΐήτηο πόλιν τόΟτ τ ώκεος 1Ηελίοιο 

ακτίνες χρνσεώι κείαται εν ΰαλάμωι 
3Ωκεανού παρά χείλεσ , ”ν ωιχετο &εΐος *ΐήσων.

1 ούδ* δκόταν e: Porson | μετά c: Brunck | αύτδς c: Hecker || 5 Α1ή~ 
ταο e: ΑΙήτεω τε Fick. Allerdings sind uns bei den alteren ionisclien 
Dichtern — es kommen bier Arcbilochos Tyrtaios und Hipponax in Be- 
traebt — bisher nur Genetive auf einsilbiges -εω uberliefert (Fick BB. 
XIX 267), doch steben dieselben gerade bei Archilocbos und Hipponax 
nicht im Hexameter, sondern im Iambus oder Trochaeus. Dass Mimnerm 
in der Elegie eicb niebt nur einzelner episeben Formen (wie z. B. dee 
auch bei Archilocbos belegten Genetives auf -oio) bediente, sondern dem 
episeben Dialekte einen weitgebenden Einfluss auf seine Ί&ς gestattete, 
beweisen fast alle Fragmente. Ob er freilicb ΑΙήταο gesproeben hat und 
nicht vielmehr mit ionieeber Klangfarbe ΑΙήτηο, wird sicb echwer ent- 
ecbeiden laseen || 6 χρυσ&ι Fick || 7 χείλεσιν φχετο c: χει).ος, ΐν Bergk. 

t  Elision in der Hauptcasur dee Hexameter z. B. bei Solon 9* Xenophanes 6*.

12.
Athenaeue XI 470 a Μίμνερμος δε Nawot iv ευνβ φησι χρνσβ κατε- 

οκευαομένη προς την χρείαν ταύτην ύπδ * Ηφαίστου τδν *Ηλιον καϋεύδοντα 
περαιοΰσϋαι προς τάς άνατολάς, αΙνιοσόμε%·ος τδ κοΐλον του ποτηριού. λέγει δ* 
ούτως ·

Ή ίλιος μεν γάρ λέλαχεν πόνον ηματα πάντα, 
ουδέ κοτ αμπαυσις γίνεται ονδεμία 

Χπποισιν τε και αυτώι} επήν ροδοδάκτνλος *Ηώς
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'Ωκεανόν προλιπουσ ουρανόν άσαναβήΐ'
5 τον μεν γάρ διά κύμα φέρει πολυήρατος εννη, 

ν,οιΐλϊ] 'Ηφαιστον χερσίν εληλαμένη 
χρίσου τιμή εντός, νπόπτερος, άκρον επ' i S ojq 

ευδοντ άρπαλέως χώρου απ' Εσπερίδων
γαϊαν ές Αϊ&ιόπων, ΐνα δή &όον άρμα και 'ίπποι 

10 Ιστασ , οφρ Ηώς ήριγένεια μόληι·
V Λ> > J > > ί * > /  >,r t > /εν& επεβησετ εων οχεων Υπεριονος νιος.

1 Ό.αγεν πόνον Α: λέλαχεν Hoffmann, πόνον ΌΧαχεν HERMANN, πόνον 
έίλαχεν F ick II 2 ποτ A: Bach F ick II 6 κοΟ.η Α: κωΐλη Bergk, κονΐλη F ick 
(beide Fonnen sind bis jetzt nicbt uberliefert und jedenfalls nicht ionisch), 
ποικίλη Ka ib e l , κοίλη νψ’ Schneidewin. Mit Recht vermutet wohl Me i
n ek e , dass Mimnerm eine Form κοιιλη nach dem epischen δμοιΐος gebildet 
habe II 7 νπόπτερον A: Heyne \ εφ A: F ick || 8 ενδονύ' ofr Α: ευδοντ 
F ick | χορού A | αγ  A: F ick || 9 γήαν F ick | Tv* άληϋοον A: Meineke  II 11 
επεβη ετέρων όχέων Α: έπεβήσεΰ' εών ScHNEEDEWlN, vgl. Λ  517 αντίκα <5’ 
ών όχέων επεβησετο. Die richtig Uberlieferte Psilose in επεβησετ εών war 
an der Entstehung der falscben Form ετέρων schnld; Bergk  vermutete 
οφετέρων =  έών.

14.

Stobaens Florilegium Vli 11 (ed. Hense I 311) Μίμνερμου·

Ον μεν δή κείνου γε μένος και άγήνορα &νμόν 
τοΐον έμεο προτέρων πευ&ομαι, οι μιν ιδον 

Ανδών ίππομαχων πυκινάς κλονέοντα φάλαγγας 
'Έρμων άμ πεδίον, φώτα φερεμμελίην.

5 του μεν άρ' ου κοτε πάμπαν εμέμφατο Παλλάς 'Α&ήνη 
δριμύ μένος κραδίης, ευτ οτ άνά προμάχους 

σεναιτ αϊματόεντος εν νσμίνηι πολΛμοιο 
πικρά βιαζόμενος δυσμενέων βέλεα· 

ον γάρ τις κείνου δήιων ετ άμεινότερος φως 
10 εσκεν έποίχεσ&αι φυλόττιδος κρατερής 

εργον, οτ αυγήισιν φέρετ εϊκελος ήελίοιο.
Feblt in S II 2 εμεν C: F ick  | ός μιν Meineke  | εϊδον Α, ϊδον Μ II 4 έρί· 

μιον Μ, έρήμϊ A1 (von zweiter Hand ist η getilgt) | φερεμμελίην C: F ick 
eetzt die ionische Form φερειμελίην dafur ein. Docb ist φερεμμελίην wahr- 
scheinlich nach dem epischen ένμμελίην gebildet, vgl. die Bemerkung zu 
Fragm. 11 Π 5 ονποτε c: F ick  || 6 εν& οτ Α, εσ&* δτ Μ: εΰ&' δγ Schneide
w in» doch ist die Wiederholung dee Pronomens lastig. Die verbondenen 
Partikeln εΰτε δτε lassen sich mit dem von Apollonius Rhod. gebrauchten 
ημος δτε vergleichen, das jetzt auch bei Herondas ΙΠ 55 in umgekehrter 
Stellung Uberliefert ist || 7 σενηΡ Α, σεν rjO* Μ: σεναιδ' Schneidewin,



125 [Semonides]

οενοιτ FlCK | αίματόεν νομίνη e: Gesner II 8 βιαζομένου ΜΑ: βιαζόμενος 
Schow, λιαζόμενος Bergk || 9 δηΐων επ Bergk |) 10 κραταιής Δ II 11 ανγαΐ- 
οιν A, ανγαΐαι Μ | ώκέος ήελίοιο C: Meeneke.

15. 16.
Etym. Magn. 185, 45 βάξ ι ς ·  παρά το βάζω, βάζω, βάξις. σημαίνει δε 

την φήμην και την ρήοιν. Μίμνερμος *

κα/ μιν έπ  ανθρώπους βάξις εγει χαλεπή. 
άργα?*έης αιεί βάξιος Ιέμενοι.

17.
Seholion dee Townleianus zu Π  287 Μίμνερμος ·

Παίονας άνδρας άγων, Χνα τε κλεινόν γένος ίππων.

SE M O N ID E S
(aus Amorgos).

1.
Stobaeue FJorilegium XCVIII 16 (ed. Gaisford ΠΙ 247) Σιμωνίδον*

7Ω παϊ, τέλος μέν Ζευς εχει βαρνκτνπος 
πάντων, οσ* εστι, και τί9ησ όκηι &έλει · 
νους 0* ονκ Ιπ  άν&ρώποισιν, αλλ’ επ  ήμεροι 
α δή βοτά ζόωμεν ονδέν εϊδότες,

5 ο‘/.ως έκαστον έκτελεντήσει &εός. 
έλπίς δέ πάντας Υ,άπιπει&είη τρέψει, 
άπρηκτον δρμαίνοντας· οΐ μεν ήμέρψ  
μένονσιν έλ&έιν, οι δ* Ιτεών Ίνεριτροπάς. 
νέωτα ό* ονδάς όστις ον δοκεϊ βροτών 

10 πλούτωι τε καγα&οϊσιν ειξεσΰαι ψλέον. 
φ&άνει δέ τον μέν γήρας άζηλον λαβόν 
πριν τέρμ Χκηται· τους δέ δύστηνοι νόσοι 
φ&είρονσι θνητών τους ό° "Λρψ δεδμημένους 
πέμπει μελαίνης Ιάίδης υπό γΰονός ·

15 οι δ5 εν ΰαλάσσψ λαίλαπι κλονεόμενοι 
καί κνμασιν πολλοίσι πορφυρής άλός 
ϋνήισκονσιν, εντ αν μή δυνήσωνται ζόην 
οϊ δ* αγχόνην ήιβαντο δνστήνωι μόρωι
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γαύτάγρετοι )*είπονσιν ήλιον ψοΙος. - 
20 οντω yxr/,ων α π  ονδέν * αλλα μνρίαι 

βροτοισι ‘/.ήρες κανεπίφραστοι δ ναι 
υμΙ πήματ εστιν* εΐ δέ μοι πι&οίατο, 
ovy. αν ΥΜ Υ,ώ ν έρεοιμεν ονό* ειτ αλγεσι 
v.ar/.όϊα εγοντες Ονμδν αΐκιζοίμε&α.

2 δπη e: Ahrexs |] 3 νόος e: Grote I εφημέριοι C: εφήμεροι GROTE, έπή- 
μεροι FlCK 9 4 άδη βατά, ΑΒ, δη βροτοι S : α δη Ahrexs SCHXEEDEWIX j 
ζώομεν AS, in B fehlt die Form : ζόωμεν F ick , durch Umsetzen der Quan- 
tita t aos ζώομεν entstanden |] δ όμως A 1, δπως P: Bergk  II 9 δοκέει Q: 
F ick  9 10 ΐξεοϋαι e : F ick | φϋχ>ς c: φΗων Meix ek e , nU ov Be r g k , τέλος 
F ick . Vgl. Aeschyl. Agam. 1370 (Kirchhoff) μήλων φλεόντων ευπόκοις 
νομενμασιν || 13 φϋείοονοι βροτών δνητών A J άρει β : FlCK || 15 χλονευμενοι 
C: F ick  || 17 άνήοκονσιν c : F ick | μή δννήαωνται: ,,sobald sie nicht mehr 
leben konnen“ d. b. ..sobald es ibnen nicht mehr bestimmt ist noeh langer 
zu lebena. Eine Anderung eracheint mir unnotig | ζώειν e: ζόειν P obsox, 
ζόην FlCK || 18 ήψαντο Β, άφαντο P II 19 § αύτάγρετοι A, καντάγρετοι p: καυτ- 
αιρετοί FlCK || 23 έρωμεν c : έροΤμεν FlCK (von ερέω).

2.
Stobaeus Florilegium CXXIV δ (ed. Gaisford ΠΙ 431) Σιμωνίδου ·

Του μεν &ανόντος ον/, αν έν&νμεοίμε&α, 
ε ϊ τ ι φρονεοϊμεν, ττλέίον ήμερης μιής·

ένϋνμοίμεϋα  und φρονοΐμεν CI HoFFMAXX | ημέρας μιας β.

3.
Stobaeue Florilegium CXXI 1 (ed. Gaisford III 413) Σιμωνίδου·

Πολλος γάρ ήμιν έστι τε&νόναι χρόνος, 
ζώμεν δ* άρι&μώι πανρα [καί] καΥχυς ετεα.

1 ές τδ Μειχεκε | 2 [και] W elcker  | έτη FlCK.

4 .

Stobaeus Florilegium C\r 7 (ed. Gaisford III 309) Σιμωνίδου*

Πάμτναν cf αμωμος οντις ον δ* άκήριος,

δ.
Plutarch el πρεσβυτέρφ πολιτεντέον 12 (Moralia ed. W y it e x b a c h  

IV 174)·

’.Λ&ηλος ΐπττωι πώλος αϊς αμα τρέχει*
κατά Σιμωνίδην.

Der gleiche Yere wird auch in anderen Schriften des Plutarch an* 
gefuhrt.
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6.
Clemens Alex. Stromata YI 744 Σιμωνίδης εϊπεν ·

Γνναικός ον dev χρήμ άνήρ λψζεται 
έσλής αμεινον ουδέ ριγών κακής.

εο&λής αμεινον Clemens, αμεινον εο&λής Eusebius Praep. Evang. X 
466 D und Apoetolius Y 77 c (Paroemiogr. Gr. II 354): εολής Fick.

7.
Stobaeus Florilegium LXXIII 61 (ed. Gaisford III 52 ff.) Σιμωνίδον

Χωρίς γνναικός &εός εποίησεν νόον 
τα πρώτα’ την μεν εξ νός τανντριχος· 
τήι πάντ αν οίνων βορβόρωι πεφυρμένα 
άκοσμα κεϊται καί κυλινδύται χαμαί*

5 αυτή δ' άλοντος άπλντοισ εν είμασ.ιν 
ίν κωπρίηισιν ημένη πιαίνεται.

Την δ> εξ άλιτρής &εόςε&ηγ? άλώπετκος 
γυναίκα, πάντων ΐδρ ιν  ουδέ μιν κακών 
λέλη&εν ου δεν ουδέ των άμεινόνων.

10 το μεν γάρ αυτών είπε πολλάκις κακόν, 
το ο εσλον οργήν ο αλλοτ αλλοιψ εχει.

Την δ* εκ κννός λίταργον, αυτομήτορα, 
η πάντ άκονσαι, πάντα δ* εϊδέναι &έλει · 
πάντηι δε παπταίνονσα καί πλανωμένη 

15 λέληκεν, ήν καί μηδέν άν&ρώπων δράν 
πανσειε δ* αν μιν ουτ άπειλήσας άνήρ, 
ονδy εί χολω&εις έξαράξειεν λί&ωι 
δδδντας, ουτ αν μειλίχως μν&εόμενος 
ονδ' εί παρά ξείνοισιν ημένη τυχόν 

20 άλλ* εμπέδως άπρηκτον ανονήν εχει.
Την δε πλάσαντες γηΐνην 'Ολύμπιοι 

εδωκαν άνδρί πήραν’ ούτε γάρ κακόν 
ουτ έσλόν ονδέν οίδε τοιαύτη γυνή, 
εργον δε μοννον εσ&ίειν έπ ίστατα ι·

25 κονδ5 ην κακόν χειμώνα ποιήσηι &εός, 
ριγώσα δίφρον άσσον ελκεται πνρός.

Την δ5 έκ θαλάσσης, η δυ εν φρεσίν νοεί. 
την μεν γελάι τε καί γέγηϋεν ήμέρην,
Ιπαινέσει μεν ξείνος εν δδμοισ ίδώ ν  

30 ,)θυκ εστιν άλλη τήσδε λωΐων γυνή
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»έν πάσιν άν&ρώποισιν ουδέ καλλιών^, 
την ό ον/, ανεκτός οντ εν όφ&αλμοϊσ ιδύν  
οντ άσσον έλ&άν, αλλά μαίνεται τότε
άπλητον, ώσπερ άμφί τέκνο ισιν κνω ν  

35 άμείλιχος δε πάσι κάπο&νμίη 
εχ&ροΊσιν Ισα καί φίλοισι γίνεται, 
ώσπερ ϊϊι λασσα πολλάκις μέν ατρεμης 
εστη'κ arc ιμιών, χάρμα ναίτηισιν μέγα 
ΰέρεος εν ωριμ * πολλάζ.ις δε μαίνεται 

40 βαρνζ.τνποισι ζ.νμασιν φορεομένη.
[ταντηι μάλιστ εοικε τοιαντη γννη]
[οργήν· (f lip  δε πόντος ολλοίην εχειέ]

Την δ* εκ σποδείης και παλιντριβεος ονον 
η σνν τ  ανάγκηι συν τ  ενιπηισιν μόγις 

45 εστερξεν ών άπαντα καί πονησατο 
αρεστά · τόψρα δ* εσ&ίει μέν εν μνχώι 
προννξ, προημαρ, εσ&ίει δ  έπ  εσχάρηι. 
όμως δε καί προς εργον αφροδίσιον 
έλ&όντ έταϊρον όντινών εδέξατο.

50 Τ ψ  δ’ εκ γαλής, δύστηνον οίζνρόν γένος· 
κείνψ γάρ ον τι καλόν ον δ* έπίμερον 
πρόσεστιν ουδέ τερπνόν ονδ εράσμιον· 
ευνης δ3 άληιης εστιν άφροδισίης, 
τον δ* άνδρα τον παρεοντα νανσίηι διδοϊ*

55 κλέπτονσα δ* ερδει πολλά γείτονας κακά, 
ά&νστα δ* Ιρά πολλάκις κατεσ&ίει.

Την δ  ίπ π ο ς  αβρή χαιτέησσ εγείνατο, 
τ] δσνλι έργα καί δνην περιτρέπει, 
κοντ αν μνλης ψανσειεν ούτε κόσκινον 

60 άρειεν ο ντε κάπρον ε£ οίκον βαλοι 
οντε προς ίπνόν άσβόλην αλεομένη 
Υζοιτ* ανάγκηι d> άνδρα ποιείται φίλον. 
λονται δε πάσης ημερης απο ρύπον 
δίς, άλλοτε τρις, καί μνροισ α)*είφεται ·

65 αίεί δέ χαίτην εκτενισμενην φορεϊ 
βα&εϊαν, άν&έμοισιν έσκιασμένην. 
καλόν μέν ων $εημα τοιαντη γννη 
άλλοισι * τώι δ  εχοντι γίνεται κακόν.
[ην μη τις η τύραννος η σκηπτούχος ψ,~]

70 [οστις τοιοντοις -3νμόν αγλαΐζεται
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Τ ψ  $* εκ πι&ηγχητ τούτο δή διακριδόν 
Ζευς άνδράσιν μέγ ιστόν ώπασεν yxc/jo v . 

αίσγιστα μέν πρόσωπα· τοιαντη γυνή 
εϊσιν δι άστεος πάσιν άντώσιν γέλως·

75 επ αυχένα βραχεία, ντνείται μόγις, 
άπυγος, αυτοΥΜ)λος· at τάλας άνήρ, 
ιστός υμτ/jov τοιοϋτον άγκαλίζεται. 
δψεα δε πάντα υ μ ι  τρόπους έπίσταται, 
ώσπερ πί&ψ.ος, ουδέ οι γέλως μέλει.

80 otd5 αν τιν εν ερξειεν, αλλέ τουτ Ιραι 
υχχΪ  τοντο πάσαν ημέρην βουλευεται, 
ό/Μ)ς τιν ο)ς μέγιστόν ερξειεν κακόν.

Την d5 εκ μελίσσης· τχγ τις ευτυχεί λαβών 
κείνψ γάρ οΐηι μώμος ον προσιζάνει,

85 βάλλει ό° ν π  αντυς ν.άπαέξεται βίος, 
φίλη δε συν φιλεΖντι γηράσγ£ΐ πόσι 
τεκουσα καλόν νΐ ουνομά/Χυτον γένος, 
κάριπρεπής μέν έν γυναιξϊ γίνεται 
πάσηισι· &είη δ3 άμφιδέδρομεν χάρις.

90 ουδ* εν γυναιξίν ηδεται Υ,α&ημένη, 
oyxw λέγουσιν αφροδισίους λόγους.

Τοίας γυναΐΥΜς άνδράσιν χαρίζεται 
Ζευς τάς άρίστας και πολνφραδεστάτας· 
τα <Γ άλλα φυλά ταντα μηχανη Λιός 

95 εστιν τε πάντα καί παρ άνδράσιν μένει.

Ζευς γάρ μέγιστον τουτ έποίησεν κακόν 
γυναίτχχς· ην τι υ μ ι  δοκεώσιν ώφελειν, 
εχοντί τοι μάλιστα γίνεται y x c yx v . 

ον γάρ κοτ ευφρων ημέρην διέρχεται 
100 άπασαν, όστις συν γυναινί πέπλεκται, , 

ουδ7 aixpa λιμόν οίν.ίης άπώσεται 
έχ&ρόν συνοικητηρα, δνσμενέα ϋεόν. 
άνηρ δ? όταν μάλιστα ΰυμηδέιν δοκηι 
γ.ατ οίκον η &εου μοίραν η ,̂άν&ρώπον χάριν, 

105 ευρονσα μώμον ές μάχην Υ.ορύσσεται.
ΟΥ,συ γυνϊ γάρ εστιν, ουδ* ες οίνΐην 
ξείνον μολόντα προφρόνως δεχοίατο. 
ητις δέ τοι μάλιστα σωφρονύν δοκεί, 
αυτή μέγιστα τυγχάνει λωβωμένη ·

Hoffmann, die grieohisehen DUlekte. HI. 9
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110 κεχψότος γάρ άνόρός — οί δέ γείτονες 
χαίρονσ δρώντες και τον, ως αμαρτάνει, 
την ην δ* έκαστος αΐνίσει μεμνημένος 
γυναίκα, την δέ τάντερου μωμήσετa r  
ΐοην δ* εχοντες μοϊραί' ον γιγνώσκαμεν.

115 Ζευς γάρ μέγιστον τοντ εποίησεν κακόν, 
και δεσμόν αμφέ&ηκεν άρρψ.τον δέρηι, 
εξ ον τε τους μέν *Λίδης εδέξατο 
γυναίκας είνεκ άμφιδηριω μένους.

Vs. 4 χνλίνδεται Β [ δ άπλυτος εν SA, άπλυτος τ εν Γ :  Μεινεκε J 6 
είμέτη S , εϊμενει Α || 10 είπε A, y είπε Β, εϊ S, ει mit σ daniberV | Ver- 
derbt ist αιτιών | χαχών SV fl 11 έσθλόν e: Fick |  12 λιτοργδν e: Wakefield 
Bergk vgl. Etym. Magn. 567, 38 λίταργός χύων, σημαίνει τον ταχύν. j αντο~ 
μήστορα DoEDERLEES' Q 18 μνϋεν μένος e: FlCK |  19 είμενη SVA | τύχηι β: 
Absexius I) 20 έμπεδος A j 23 εσθλόν 0: FlCK j 24 έργον AB, έργων SV (] 25 
χοντ αν Α, χ* όταν S: Schxeidewin |  27 ήδν εν SVA |) 29 μεν β: μιν Vax> 
ckexaer Bruxck. Dem μεν in Vs. 28 entspricht das δέ in Vs. 29, dem 
μεν in Vs. 29 das δε in Vs. 35 || 30 λώΐον SVT1 £ 32 ονδ' εν e: Schxeide- 
wrx f 36 γίγνεται C: Fick || 40 φορενμένη SVA, φορονμενη B: FlCK U 41 and 
42 spaterer Znsatz § 43 την δ* έχ τε σποδιής e: σποδείης (=  σποδίης) Bergk -. 
πελιδνής Bergk * | 45 έστερξεν ΑΒ, εερξεν SV || 49 ελϋόν&* β : F ick ( όντινονν 
e: δντινών Bergk || 53 άλ.ηνης S, άληνής Ρ : vgl. Hesych άληνής· μαινόμένος || 
54 διδεΐ S, δίδει Α, διδοΐ Γ || 56 ιερά Α, Ιρα Ρ.

Die Verse 57—70 steben aucb bei Aelian Nat. Animal. XVI 24: die 
geringen Abweichnngen Aelians von Stobaens sind (bis auf θ έ η μ α  vs. 67) 
einfache Fehler, keine Varianten und kommen deshalb fur die recensio 
gar nicbt in Betracht (J 57 χα ιτε ίη σ  S , χ ε τε ίη ς  V, χ α ιτή ε ις  Α, χα ιτή εσ σ  Β: 
Fick. Durch Umsetzung der Quantitat entsteht aos χα ιτή εσ σα  regelrecht 
χα ιτέη σ σ α  {] 61 ίπνόν  Β, ίπ π ο ν  VTr | ά λευμ ένη  β: FlCK g 63 ρ ύ π ω ν  AB 0 65 άει 0: 
Bergk || 67 ovr e: Bergk | θ έη μ α  Aelian, θ έα μ α  Stobaens j 68 γ ίγνετα ι 
SV || 69 und 70 werden von Fick mit Becht als jungeres Einschiebsel 
gestricben: sie storen den Sinn und enthalten den falschen Dativ τοιούτο ις  
(Aelian το ιο ντο ν) g 74 ά νθ ρ ώ π ο ις  e : ά ντώ σ ιν  Hoffmaxx, άστοΐοι Absextus 
76 ά τά λα ς  AB, α ντά λα ς  S: αΓ Bergk nach Theognost 155, 30 τά ε ις  ο ι λή -  
γοντα  επ ιρ ρ ή μ α τα  τρ ία  εστίν , a t  τό  δασννόμενον, ώ ς όταν λεγω μ εν  α ϊ  τ  ά λ α ς ,  
χολ α ΐ  το ε ν χ τ ιχ ο ν  χ τ λ . J 78 δή νη  FlCK | 80 τον#* 6 : FlCK { 62 δ π π ω ς  Α, 
δ χ ω ς  ρ | σ τίχ ω ν  Α, τ ί  χ  ώ ς  Ρ: n r ’ ώ ν  Schxetdewix || 86 σ ν μ φ ιλ εν ν τ ι SVB: 
φ ιλ εδ ν τ ι Fick || 89 d* fehlt in SV g 91 oxov SV, olxov Α, δπον  B |  94 φ ν λα  

λ
AB, φ ύ λ λα  S, φ ύ λ α  V |  95 μ η χ α ν ή  e : der Nominativ μ η χ α ν ή  „bose Erfin- 
dung** macbt die von Ribbeck vorgeschlagene Anderung des πά ντα  in 
π ή μ α  uberflussig.

97 δοχώσιν e :  Fick |J 98 τ φ  e : τ οι Brcnck | γ ίγν ετα ι C: Fick ( 97 und 
98 fehlen in B || 100 π ελε τα ι e: π έ π λ ε χ τα ι Hoffxaxn. Vor x x  ist der Vokal 
metrisch kurz bei ELipponax 23ΑΒ || 101 ix  δ ό μ ω ν  B (statt ο ΐχ ίη ς )  |) 106 olxov
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A (statt oxov) || 107 μολώντα SA || 109 μεγίστη A || 113 τοντέρον SV, τον 
ετέρου A || 116 πέδη C: δέρψ FlCK, πέδης Koelee Mein ek e  Beegk .

8. 9.
Atbenaeus VII 299 c Σημωνίδης 3* εν Ιάμβοις·

u _  u ώσπερ εγχελνς κατά γλο£όν9
καί την αιτιατικήν

ίρωδώς γάρ εγχελνν Μαιανδρίην 
τρίορχον ευρών εσ&ίοντ άπείλετο.

8 καταγλοιου Beegk , καταγλοιός Sitzlee || 9 άφείλετο A : F ick .

10.
Scbolion zu Euripides Phoen. 207 (ed. Schwaetz I 277) καί Σιμωνί

δης έν ιάμβοις·
τ ί ταΖτα μακρών διά λόγων άνέδραμον;

διά μακρών λόγων c :  Natjck Beegk .

11.
Atbenaeue II 57 d Σιμωνίδης έν δεντέρω Ιάμβων

οϊόν τε χψος ώεον Μαιανδρίσυ.

12.
Choeroboscus Scbol. in Theodos. I 278, 29 (Grammatici G raeci.IV l, 

p. 267, 11) τούτον ή γενική Ικτίνον, ώς παρά Σιμωνίδη'

σπλάγχν άμτνέχοντες αντίκ Ικτίνου δίκην.

13.
Etyra. Magn. 413, 28 (ζφον) * γράφεται δε μετά τον ιώτα, έπειδή εύρη- 

τat κατά διάστασιν, ώς παρά Σιμωνίδη·

Οΐον τόδ' ημΐν ερπετον παρέπτατο· 
το ζωΐων κάκιστον εκτηται βίον.

Das ganze Fragment (bis auf das W ort ζώϊον) feblt in V || 1 oTov 
feblt in MD und bei Zonaras ed. Tittmann 967, 8 ώς παρά Σιμωνίδη· 
φηοϊ γάρ· τά d* ήμΐν κτλ.: Beegk’s Vermutung oloi ist unnotig, da οΤος 
„qualis“ von Homer an baufig einen Ausruf des Erstaunens oinleitot || 2 
im Etym. Magn. und bei Zonaras a. a. 0. nur ζώϊον κάκιστον erhalten; 
volletandig stebt der Vers im Scbolion des codex Townleianus zu Σ  407 
μετά δε τον [t], έπει καί Σιμωνίδης φησί· »το ζώ ϊον  κ ά κ ι σ τ ο ν  έκτη  τα ι 
βίον« περί τον κανύάρον. Bekkee stellte ζωΐων her.

14.
Galen XVII 1, ρ. 897 (ed. Kuehn) νπό τών Ίώνων τά στενόν (όνομά·
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ζεται) οτεννγρόν. άλλα τοντό γε μαρτύριόν έστιν (χνταρκες, το παρά τφ Σιμω
νίδη γεγραμμένον εν τοΐσδε τόΐς επεσιν

Ovr. αν τις οίτω δασνίοισ* εν σνρεσιν 
ονηρ )Αοντ εδειοεν ουδέ παρδαλιν 
μσΰνος στεννγρηι σνμπεσών εν ατραποί.

15.
Atbenae-us III 106 e Σιμωνίδης δε (δια τον ώ εϊρηχεν τας χουρίδας) *

&vwoun τεν&ίς, χωβιοϊσι ’Λωρίδες.

16.
Clemens Alex. Paedag. II 207 (Potter) Σιμωνίδης δε εν τοΐς ίάιιβοις 

ονχ αΐδεΐται λέγεον

Κηλειφομην μνροισι νχει 9νώμασι
%α\ βαν./Αρι * yjxi γάρ τις έμπορος παρην.

Bis βαχχάρι anch bei Athenaeus XV 690c |  1 ϋυμιάμαοι Clemens, 
ϋνώμασι Athenaeus || 2 βάχχαριν Clemens, βαχχόρει Athenaeus A, βαχχαρι 
Athenaeus E.

17.
Etymol. Magn. 634, 1 δροο&ύρη·  ΦυρΙς, δι ης εις νπερφον υπάρχει 

άνάβαοις . . . λέγει δέ και Σιμωνίδης χαχοοχόλως *

Και της οπισ&εν δρσο&νρης τλσάμψ.

18.
Etymol. Magn. 270, 45 σ α ν λ ο ν  τον τρυφερόν και γανρον. Σιμεονίδης 

έν ίάμβοις *
%αι σανλα βαίνων ίππος ώς χοριονίης.

κορωνίτης C :  DlNDORF Β ε β ο Κ .

19.
Pollux II 65 ο κν ιπ δν  δε τον άμνδρώς βλεποντα Σιμωνίδης 6 ϊαμβοποιός· 

η τυφλός η τις σκνιπός η μέλαν βλέπων.
ή σχνιπδς 6 μεγα  Α  6 μεγα  C: μέλαν F lCK , κνέφας H a b t u n g , ώλιγγα 

Bergk.
20.

Scholion ζη ξ  435 καί Σιμωνίδης δ ν ε ι ν  αδ τού ς  φησι Ν ν μ φ α ι ς  κα ι  
Μ α ι ά δ ο ς  τό κω ,  οντοι  γάρ  άνδρών  α ίμα  ί χουο ι  πο ιμ έν ω ν .

Θύονσι Ννμφηισ* ηδέ Μαιάδος τότωι * 
οντοι γάρ άνδρών αιμ εχουσι ποιμένων.

ΰνονοι B a r n e s , Νύμφης ήδε Ah b e n s .
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21.
S tra b o  X III  619 καί το Σιμωνίδον *

συν πορδαχοϊσιν εχπεσόντες είμασιν 
[σεβαγμένοΐ] . . .

αντί τον διαβρόχοις.

1 Τμαοιν c : TYBW Hrrr | 2  das  b e i S tra b o  feh le n d e  σεσαγμένοι i s t  m it  
Weixjker zu e rg an zen  n a c h  dem  S cholion  zu  A r is to p h . P a c . 1148 (n u r 
in  V) καί παρά Σιμωνίδη τφ Άμοργίφ »συ μ π α ρ δ α κ ή σ ι ν  Ιμάοιν  οε-  
οαγμένο ι ς «.

22. 28.
A th e n a eu e  X IV  658 b  καί ό Τρομιλικός δε τυρός ένδοξός εστι . . ου καί 

ή Σιμωνίδης μνημονεύει εν ίαμβο>, οϋ ή αρχή·

[ΤΗΓ] πόλλα μεν δη προνχπονήι, Τηλέμβροτε,
$ γραφών·
ΐ ενταν&α μέντοι τυρός εξ ΙΑχαιίης

Τρομίλιος &ανμαστός, ον χατήγαγον.
22 [ή] B e b g k  I προεκπονη A : F ic k  | τηλέμβρωτε Α || 23 Άχαίης  A : 

F ic k . Die Grundform ist !Ά χαι/Ία , ion. Άχαιΐη  | ατρομίλιος A: Τρομιλικός 
Me en e k e .

V

24.
Athenaeue XIV 659 e καί παρά Σιμωνίδη δε φηοιν ετερος·

(νν) ώς αφενσα ζως ίμίστνλα ζρέα 
Ιρωατί · ζαί γαρ ον χαζως επίσταμαι.

1 Aufang χως A : ύν ώς B e r g k  | &πενοα F ick : doch vorwirft er 
v; αφενσα nieht unbedingt (BB. XI 247) | χώς A: F ick || 2 είδώς· τί A: ϊρωστί 
î. Hecker.

r '

25.
Athenaeue X 424c Σιμωνίδης·

εδωχεν ον δεις ουδ' άρνστήρα τρυγάς·

26.
Athenaeue XI 460 b ποτήρια δε πρώτον οίδα όνομάσαντα τον Άμόργιον 

ποιητήν Σιμωνίδην b  Ιάμβοις όντως·

από τράπεζαν εΙΧ, εν ήι ποτήρια.
εϊλε νιν ποτήρια A : Hoffmann, εϊλεν, ή y. Wilamowitz, εϊλε καί Μει- 

νεκε Bergk.
27.

Scholion des Venctue A zu B  219 φοξός  εϊρηται άπό των κεραμικών

A
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αγγείων των εν τη χαμίνφ από τον φωτός άπωξνμμενων, καϋά φησι και 
Σιμωνίδης ’

αί'τη δε φοξη χάλος Ιάργείη κνλιξ.
φοξίχειλος A: mit dieeer selben Leeart steben die Worte im Etym. 

Magn. 798, 20; dagegen fiberliefert Apollonius Soph. 8. v. φοξός . .  *αντή 
δε φ ο ξ η  χ ε ι ρδ ς  ΑργεΙη κνλιξt. Dase φοξη χείλος zu lesen ist, beweist
auch Atbenaeue XI 480 d αί δε Αργεΐαι δοκονσι και τον τύπον εχειν διά
φορον προς τάς Άττικάς’ φοξαι  γονν ήσαν το χείλος,  ώς Σιμωνίδης φηοιν 
δ Αμόργιος* *αντη δε φοξίχειλος«.

28.
Scholion zu Aristoph. Acharn. 740 (fehlt in R und V) τάς όπλάς των 

χοιρίων . . . Σιμωνίδης όμοίως επι χοίρου ·

όπλας bdvei των c πισ&ίων ποδών.

29.
Atbenaeue VII 318 f Δωριείς δ* αυτόν διά τον ώ καλουσι πώλνπον 

(πωλνπονν A: verb, von Eustatb. β. unten), ώς Επίχαρμος. και Σιμωνίδης 
ό’ ϊφη  ·

w — -wl πσνλνπσν διζήμενος,
Αττικοί δε πουλύπουν.

πώλνπον διζήμενος A: vgl. Eustath. 1541, 29 Δωρικόν διά του ώ με
γάλου παρά Έπιχάρμω εοτιν ενρειν . . .  παρά δε Σιμωνίδη το »πώ λνπ ον  διζή- 
μηνος«. Mit Unrecht baben die Herauegeber bisher die dialektisch falsche 
Form πώλνπον — es kann ioniecb nur πονλνπον gelautet baben — bei~ 
bebalten. Der Fehler entstand dadurcb, daes der Abecbreiber glaubte, 
mit den Worten *xai Σιμωνίδης« werde ein zweiter Beleg fur πωλυ- an- 
geffihrt, wabrend Athenaeus in Wirklicbkeit das Fragment des Semonides 
desbalb an den Epicharm anscbloss, weil beide Poeten in der Flexion des 
z w e i te n  Elementes {-πον) fibereinstimmten im Gegensatze zu den Atti- 
kern, welche den Akkusativ auf -πουν bildeten.

30.
Etymol. Magn. 250, 18 δανω·  τδ καίω παρά Σιμωνίδη·

μηριών δεδανμένων.

31Α.
Etyra. Magn. 367, 39 6 παθητικός πεπλημαι, πέπληται, και παρά Σιμω

νίδη π επλ ήατ α ι .  Das Etym. MVetus (nacb B bei Miller Melanges 124) 
bat an dieeer Stelle das Fragment des Semonides vollstandig erhalten:

τα δ* αλλα πεπλήαται ξύλα.
πεπλήαται ist altere Scbreibung fur πεπλεαται, vgl. naxiecb Δεινοδίκηο, 

άλληών Inechr. 30. "" w
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31B.
Scholion dee codex Marcianos zu Lykophron 633 (ed. Κινβέι* p. 129) 

οίσνρνα δε παχν περιβόλαιον η δερμάτινον Ιμάτιον, ήντινα Σιμωνίδης υποκοριστι
κούς είπε

σίσνν παχείην.

37.
Harpokration s. ν. Μνσών  λ ε ίαν  . . . κέχρηνται de xjj παροιμίρ άλλοι 

τε καί Στράττις εν Μηδείρ καί Σιμωνίδης εν ίάμβοις. Semonides schrieb

Μνσών λη ΐψ  oder Μνσών λεΐην.

H IP P O N A X .

ι.
Tzetzes’ Scholion zu Lykophron 219 καί 6 'Ιππώναξ b  τφ κατά Βου

κόλου πρώτω Ιάμβφ *

”Εβωσε Μαίης παΐδα, Κνλλήνης τνάλμνν ·
Tzetzes’ Scholion zu seinen Chiliades I 144 (Anecd. Oxon. Ill 351, 7 

und Pressel Tzetzae epist. 98) το δε Κανδαύλης Ανδικώς τον σκυλλοπνίκτην 
λέγει, ώσπερ 'Ιππώναξ δείκνυσι γραφών Ιάμβφ πρώτφ *

3Ερμη κννάγχα, Μηιονιστί Κανδανλα, 
ψωρών εταίρε, δεύρο μοι σκαπαρδενσαι.

Vers 1 mit 2 und 3 verbunden von Schneidewin || 1 fehlt in D | 
έβόησε C: Schneidewin, vgl. Heeych ε β ω σ ε ν  έκάλεσεν, Ικραξεν | Μαίας C: 
Schneidewin | βασιλέα πάλμνν C, παλαμννέα A , πάλμην B: es stand also 
bereits im Archetypus das Glossem βασιλέα, welches in A verstummelt und 
mit πάλμνν zusammengeschweiest wurde.

2 Hesych κννάγχα άντί τον κλέπτα. Nochmals citiert Tzetzes den 
Vers in den Scholien zu seiner Exegesis in Iliadem 153,17 (ed. Hermann) : 
*Ερμή κννάγχα, μη . . .  αν δοΰλα. || 3 Ιταιρε ο | δεύρο τί μοι C: Bergk | iiber 
σκαπαρδεϋσαι steht zur Erklarung σνμμαχήοαι, vgl. aber Hesych σκαπαρ-  
δενσα ι · κριναι, καπ αρ δενσα ί '  μαντενσασΰαι.

2.
Tzetzes Exegesis in Iliad. 76, 8 ed. Hermann fjv (δάφνην) ot Ιερείς 

τον ήλίον, ήτοι μάντεις καί μάγοι, οϊος ήν καί δ Χρύσης, στεφανούμενοί έπο- 
ρενοντο· καϋώς δηλοΧ καί 'Ιππώναξ έν τφ κατά Βουπάλου Ιάμβφ ·

Κίκων δ* I πανδάλητος ημορος κάνης 
τοιόνδε δάφνης κλάδον εχων ___ μ.·
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Vers 1 wiederholt von Tzetzes zu Lykophron 424 nnd 741 und zwar 
an der letzteren Stelle eingeleitet mit οντος μεν χαύηξ φησίν, 6 δέ Ίττπώναξ 
κάνης λέγει οντοσί· | zu Lykophr. 424 κήχων Β, κύκοον D | zuLykophr. 741 
πανδά).ηκτος Α4Β, πανδαύλητος D | zu Lykophr.424 άμμονος Β, zuLykophr. 
741 άμμορφος K*t αμμορος C: die fibrigen Handschr. άμμορος. Der Dialekt 
fordert ήμορος | κάνης c  || 2 τοιόνδε τι δάφνας χατέχων L: diese von den 
Herausgebern dem Tzetzes zugewieeenen Worte zieht B e r g k  mit Recht 
zu dem Fragmente selbst. Ob seine Herstellung das Richtige trifft, bleibt 
natfirlich dahingestellt.

3.
Tzetzes Chiliades X 378 περί ερίων Κοραξών εν πρώτω δε ιάμβφ 

Ίππώναξ όντως εϊρηχε μέτρο) χωλών Ιάμβων
Κοραξιν.ον μεν ημφιεσμένη λώπος.

Vgl. Heeych Κ ορ α ξ ο ί · Σχνϋών γένος, και το γυναικειον αιδοΐον. 
Wahrscheinlich mit dem Fragmente 68 A zu verbinden.

4 - 9 .
Tzetzes Chiliades V 726 ff.

*0 φαρμακδς το κά&αρμα τοιοντον ήν το πάλαι.
Ά ν  συμφορά κατέλαβε πάλιν ΰεομηνίφ
είτ ονν λιμός εϊτε λοιμός είτε καί βλάβος α)Λο,
των πάντων άμορφότερον ήγον ως προς ΰνοίαν
εις καθαρμόν καί φάρμακον πόλεώς τής νοσονσης . . .
*0 δε Ίππώ ναξ άριστα συμπαν το έθος λέγει·

4 Πόλνν κα&αίρειν καί κράδηνσν βάλλεσ&αι.
καί άλλαχον δέ πού φησι πρώτφ Ιάμβφ γράφων

5  Βάλλοντες εν λειμώνν καί ρατζίζοντες 
κράδηνσν καν σκνλληνσνν ώσπερ φάρμακον.

καί πά).ιν άλλοις τόποις δε ταΰτά φησι χατ έπος·

6 ζ/εϊ <$5 αυτόν ες φάρμακον έκπονησασ&αν.
7 Κάφην παρέξενν Ισχάδας τε καί μάζαν 

καί τυρόν, olov εσ&ίσνσν φάρμακον.
8 Πάλαν γάρ αντους προσδέχονταν χάσκοντες 

κράδας έχοντας, ώς εχονσν φάρμακον.
καί άλλαχον δέ πού φησιν έν τφ  αντφ Ιάμβφ  ·

9 Λνμών γένηταν ξηρός, εν δέ των &νμων 
φάρμακος άχ&είς επτάκνς ραπνσ&ενη.

4 συχαΐς fiber χράδησι ΑΒ || 6 vor dem Fragmente φησίν b  τφ  αντφ  
Ιάμβφ  A 1 χειμώνι C: Sc h n e id e w in  || 7 καφή  ΑΒΜ6, κάφη  Μ*: Sc h n e id e w in .
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Vgl. dae Scholion zu diesem Verse in AB: άφή και άρμα καί τά λοιπά οΐ 
*Ιωνες ψιλοΰσιν || 8 φαρμακοΐς C: W elcker || 9 ξηρός ΜΑ, ξηρόν Υ | ο φαρ· 
μακός ΑΒ.

11.
Tzetzes Chiliades XIII 321 δτι δ* άγής 6 μιοαρός · 'Ιππώναξ οϋτω γράφει *

ως οΐ μεν άγει Βουπάλων πατήρ ώντο.
άγει Α, άγει Υ || der Vers wird ein zweites Mai angefiihrt von Tzetzes 

zu Lykophron 436: hier fehlt er in D, άγει Δ, άγει C, άγοϊ νατηρώνται Β.

12.
Choeroboscus Scholia in Theod. I 280, 31 (Grammatiei Graeci IV 1, 

p. 268, 32) δτι δε και του τάλας τάλαντος ήν η γενική, δηλοΐ ό *Ιππώναξ είπών *

Τί τώι τάλαντι Βουπάλωι συνωιπ'ησας;
τί fehlt in V | βουπώλφ ουνοικήοας V.

*13.
Rufin de metrie comic. 386 (nach zwei Parieini BP und einem Regi- 

nensie in den Gramm. Lat. rec. Keel VI 563): choliambus nominatur 
ut est:

ΎΩ Κλαζομενών, Βούπαλος πατέπτεννεν.
'Λπούσατ 5Ιππωναπτος· ον γάρ άλΧ ηπω.

In umgekehrter Reihenfolge stehen beide Verse bei Plotius de metris 
273 (Gramm. Lat. rec. Ke il  VI 522) || 1 bei Rufin κατεκτεινεν PR, κάτεκ- 
τευνεν B; bei Plotius κατεινε A, καδηινε B: ehe Plotius A bckannt war, 
vermutete Bergk nach Plotius Β Βούπαλος [rs] κ&δηνις vgl. Suidas s. v. 
Ιππώναξ . . . γράφει δε πρός Βονπαλον και "Αδηνιν άγαλματοποιονς || 2 άκον- 
οατ Rufin und Plotius: mit άκονοαδ* wird der Vers angefiihrt von He- 
phaestio 34 und dem Scholiasten zu Aristophanes Nubes 232; bei Suidas 
s. v. ον γάρ άλλά steht άκονσαντες in A (vordorben aus άκούσατε), άκου- 
σαδ* in V. Vom Aristophanes-Scholiasten und Suidas wird der Vers dem 
Kallimachos zugeschrieben: da jedoch von den alton Metrikern zum Be- 
lege eines hipponakteischen Choliambus schwerlich ein Vers des Kalli
machos angefiihrt ware, so vermutet Mein ek e  poet, choliamb. 153, dass 
Kallimachos diesen Vers des Hipponax in eines seiner Gediohte unveran- 
dert heriibernahm.

14.
Tzetzes’ Scholion zu seinen Posthomor. 687 δ ή π ο ν  έδαύμαζον. το δέμα 

δήπω. και *Ιππώναξ *

Τούτονσν &ηπων τους Έρνΰραίων παϊδας 
φή μητροποίτας Βούπαλος συν Κρήτην 
πειται φελίζων τ ψ  δυσώνυμον π&ρπον,
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Aue vier Handschr. dee Brit. Museum ABCD abgeschrieben von Mtrs- 
obave , darnach bei ten Brink Philologus VI 40 ff.; aus einem codex 
Paris, Huetianu9 abgeschrieben von Hase, darnach bei Schneidewin Phi
lologus VII 554 ff. || 2 Anfang ονς φησι μητροκοιτας ABCD, ονς φ μητρο- 
κοιτάς Η impost ονς ductus litterae prorsus evanidae conspicitur, quem Ha- 
sius φ =  ψησί interpretatur“): emendiert von Bergk. Der Partikel φή 
„wie, als“ war zur Erklarung ώς ubergeschrieben, und dieses drang als 
ονς in den Text | Βονπαλ.ος AH: ζονπαλ.ος Γ B 3 Anfang και φελιζων ABCD, 
κνίζων και φελιζων Η: κεΐται (fur και) TEN Brink vgl. Fragm. 12. Das in 
H stehende κνίζων „reibend“ war dem φελιζων zur Erklarung uber
geschrieben und kam so in den Text | τον δυσώνυμον άρτον C: Hoffmann 
nach Herondas V 45 κάλνψαι την ανώνυμον κέρκον.

15.
Tzetzes* Scholion zu seiner Schrift περί μέτρων (Anecdota Oxon. HI 

310, 17) στίχοι Ίππώνακτος τρισυλλάβους εχοντες τούς παραλήγοντας πόδας 
— ee folgt Fragm. 31 — και πάλαν

.w. _  ^ — οδενε την επ ί Σμύρνης · 
ϊ&ι διά Λνδών παρά τον Αττάλεια τύμβον 
καί σήμα Γνγεω καί Μεγάστρν[ος~\ στήλην 
καί μνημ3 ’[Ατωτος Μντάλιδι πάλμνδος 
προς ήλιον δύνοντα γαστέρα τρέψας.

Nur in A und Β enthalten || 1 Auf das anknupfende καί dee Tzetzes 
a

folgen die Worte πγ τέαρε δενειε A , πάσαν τε άρεδενει Β: πάσαν δ* εταιρ'
a

δδευε Schneidewin. Richtiger stellt Μεινέκε aus πάσαν (reap, πγ) das 
Adverbium πάλαν her und verbindet dasselbe als Wort dee Tzetzes mit 
dem voraufgehenden καί, vgl. die Fragm. 43 64 0 3 γήγεω A | μεγάστρυ 
AB: vervollstandigt von Schneidewin B 4 μνήμα τ ·  *Ωτος Β, μνήματ ωτος 
A : μνήμα τ *Ατνος Schneidewin | μντάλιδι AB: ea scheint der Dativ eines 
von πάλμνδος abhangigen Orts- oder Landschaftsnamens zu sein [ 5 δέ
νονται A.

16.
Priscian de metr. Terentii (Gramm. Lat. ed. Keel III 428, 26) flip- 

ponaciem etiam osiendit Heliodorus iambos et choliambos confuse protulisse:

’Ερμή, φίΚ 'Ερμή, Μαιαδεύ, Κνλλήνιε, 
επεύχομαί τοι, κάρτα γάρ κακώς ριγώ.

1 auch von Tzetzes zu Lykophron 855 angefuhrt | ΕΡΜΕΦΙΛΗΡΜΕ 
A, ΕΡΜΗΦΙΧΕΡΜΕ V, ΕΡΑΚΦΙΛΕΡΝΗ R: ώ φίλ* €Ερμή Tzetzes | 
Μαιαδεν A, Ναιαδεν VR: bei Tzetzes hat Β Μαιάδερος | Κνλλήνιε Priscian 
und Tzetzes: nach dem lateinischen CyUenetts kann man Κνλλήνειε 
(Welckeb) Oder Κνλληναΐε (Meineke) lesen, vgl. Arat 597 λνρη Κνλληναίη.
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17.
Plutarch παραδοξότερα oi Στωικοί των ποιητών λέγονσι cap. 6 (Moralia 

ed. W yttenbach V 316):

Λος γλάίναν ’Ιττπώνακτι· κάρτα γάρ ριγώ 
καί βαμβατκνζω,

Der erste Vers wird noch an zwei anderen Stellen von Plutarch 
angefuhrt: περί των κοινών εννοιών προς τους Στωικονς cap. 20 (Moralia 
ed. W yttenbach V 357, ohne γάρ) und περί φιλοπλουτίας cap. 2 (Moralia 
ed. W yttenbach III 110, ed. Bernardakis III 355).

18.
Tzetzes zu Lykophron 855 και μετά τινά φηοιν (Ίππώναξ) ·

Λος γλάίναν ^Ιτεττανακτι καί κνττασσισκον 
καί σαμβαλίσκα κασκερίσκα καί χρυσόν 
στατήρας εξήκοντα τοντέρου τοίχον.

Die Verse fehlen in D || 1 κνπαοΐσκον c : vgl. Harpokration s. v. κ ν -  
παοοι ς  . . . μέμνηται δ' αυτόν *Ιππώναξ τε καιΈκαταΧος κτλ. || 2 οαμβάλιοκα 
BC (in Β ist das μ  iibergeschrieben), σαμβίλισκα A (das μ  fiber der Zeile 
nachgetragen) | κάσκέρισκα C | χρυσόν μοι B, von zweiter Hand ist in A 
μοι fiber χρυσόν nachgetragen || F ick S. 271 will κνπασαίσκην und κάσκερί- 
σκας schreiben nach der Regel, dass die Deminutiva auf -ισκος, -η, -ον 
dem Geschlechte des Stammwortes folgen.

19.
Tzetzes zu Lykophron 855 άλλ* ακούε, πώς φηοιν 'Ιππώναξ, και μά&ε, 

δτι άσκέραι ου τα υποδήματα, άλλα τα πιλία, ήτοι τά όρτάρια, εΐσίν *

*Εμοί γάρ ονκ εδωκας ούτε κω χλάίναν 
δασεΐαν, εν χειμώνι φάρμακον ρίγεος, 
ουτ ίσκέρψσι τούς ηδδας δασείψσιν 
εκρνψας, ώς μη μοι χίμετλα γίνηται.

Die Verse fehlen in D || 1 ούτε χωλεναν A, οΰτε χλαΐναν Β, οϋτε την χλάΐναν 
C, οϋτε χώλαιναν die alten Ausgaben: bereite Scaliger vermutete οΰτε πω 
χλαΧναν, woffir Sciineldewin das dialektgemasse οϋ τε κω einsetzte || 2 £ίγευς 
AC, B : F ick || 3 δαοίηοιν C || 4 χίμετλα A, χίμαιτλα Β, χίμετλος C |
γίγνηται AC, γίγνηται oder γίνηται die alten Ausgaben: die Obereinstim- 
mung von AC beweist, dass $(γννται B und die in mehreren wertloson 
Handschriften hieraus entstandene Form βήγννται lediglich einer Corruptol 
entsprungen ist. Der Dialekt fordert γίνηται (statt γίγνηται).

20.
Scholion des Tzetzes zu Aristophanes Plutus vs. 90 (aus dem codex 

Ambroeianus C 222 verofifentl. von Herwerden im Anhang zu seiner Aus«
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gabe dee Oedipus Rex p. 212) τυφλόν δε τον πλοντόν φησιν εξ *Ιππώνακτος 
τοντο σφετερισάμενος * φησϊ γάρ όντως 'Ιππώναξ *

Έ μ ο ί  δέ ΓΓλοντος —  Ιο τ ί  γάρ λ ί ψ  τυφ λός  —  
ες τώ ϊΑ ΐ ε)*$ών ονδάμ ε ϊ π ε ν  'Ιτττνώναξ, 
δ ίό ω μ ί τον μ να ς αργύρου τριήν.οντα, 
κα ί π ό λ λ ' ε τ  άλ)*α· τά ς  φρένας γάρ δείλα ιος.

3 αργυρίου A II δείλαιος γάρ τάς φρένας A: um gestellt von Sauppe .

21A Β.
Priscian de metris Terentii in den Gramm. Lat. ΙΠ 426, 22 Helio- 

dorus metricus ait > Ιππων αξ πο?ΙΛ παρέβη των ώρισμενων εν τοΐς ίάμβοις« . . .  
Hipponax in I

ερεώ γάρ οντω  * Κ ν λ λ ψ ιε  Μ α ιά δο ς 'Ε ρ μ ή .

iste enim versus cum sit choliambus, in quarto loco et quinto habuit dactyl·)8, 
cum in utroque debuerit a brevi incipiens pes poni. In eodem:

τους άνδρας τούτους οδύνη ' η ιά λ λ ε ι  ριγηλή.

iste iambus habet in secundo loco spondeum et in quarto dactylum.
Beide Verse habe ich unverandert so gelassen, wie sie Priecian oder 

eein Gewahrsmann Heliodor las und erklarte: dass diese Form nicht die 
ecbte und urspriingliche war. lasst sich ziemlich sicher bebaupten || 21A 
ΓΑΡΟΥΛΛΝΝΙΕ V, ΓAPCYTOKYAANNIE A, ΓΑΡΟΥΤΑΚΥ R: der 
Rest von Κν-)1ήνιε und Μαιάδος fehlen in R | ΕΡΜΝ V, EPAIN R, fehlt 
in A II 21B TTI AAAI VR, ΤΤΛΛΛΙ A: 'πιαλεΐ Bergk | ΡΕΙΤΊΑ6 V, PEI 
TTAE R, PEITI6 A: ριγηλά HERMANN.

Wenn man in 21A οντω balten will, so lasst sich nach Fragm. 16 
vielleicht am einfacbsten ερεώ γάρ ο ν τ ω * Μαιάδος  Κ ν λ λ ή ν ι ε  | Ε ρ μ ή  
χτλ. leeen. In Fragm. 2IB euche icb die Corruptel in τούτους. Da in 
Fragm. 31 der Daktylus im ungeraden Fusse des Trimeters zugelassen ist, 
kann man vermuten: τους  ανδρας  ώδ* δδννη *πιάλλει ρ ι γηλή .

22 A B C .
Choerobo8CU8 Exegesis in Hephaest. 45, 8 όμοίως xai την εν ενρισχο- 

μεν ποιούσαν ποινήν, οΤον έν τφ  πρώτφ Ιάμβφ *Ιππώνακτος· εν&α φησίν *

Μ α κά ρ ιος ο σ τ ις  &ηρέηει ηρή σ α ς.

την ρεν έν τετάρτω ποδϊ οννέστειλεν’ και πάλιν 6 αυτός έν δεντέρφ πόδι την ε ν ’

Κ α ίτο ι  γ * εηωνον αυτόν ε ί θ έ λ ε ις  δώσω. 
εΤτα πάλιν & αυτός’

Έκέλε% ε β ά λλειν  κ α ί λέμειν  'htjtdvarKxa, 

την λεν έν τετάρτφ ποδί’ λεύε ιν  δε φησιν άντί τον λιδοβολ*ΐν.
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Vollstandig stehen die drei Fragmente nur in der Handschrift U: 
die Handscbriften KS dee Choeroboscus und die Scholien A zu Hephaestio 
(Westphal p. 107) fuhren nur die beiden FragmeDte 22A und B an und 
zwar das erete obne πρήσας || 22 A μακηρ ο τις U || 22 B καί τι y ενγονον U.

23.
Erotian 8. v. σαπρά  (ed. Klein p. 115, 10)* σεσηπότα, ώς και 'Ιππώ- 

ναξ εν α' Ιάμβων φησί’

μαδώντα δη καί σατνρόν.

23 A Β.
Choeroboscus Exegesis in Hephaest. 48, 6 και ενρέ&η απανίως ποι- 

ουντα κοινήν εν αντοΐς το πτ και το κτ, ώς . . .  παρά 'Ιππώνακτι εν τφ πρώτφ 
Ιάμβων (so leee ich fur das uberlieferte εν τώ τρόπω ίαμβον: Studemund 
vermutete εν τετάρτω πόδι ιάμβου)·

ζ/οκεών kauvov την βακτηρίψ κόψαν.
καί πάλιν παρά τφ αντφ *

>Ημίεκτον αιτεί τον φάλεω κολάψαιε.
Beide Fragmente stehen nur in der Handschrift U, nicht in KS || 

23A έκτεΐνον und βακτηρίρ. U || 23B die beiden letzten Worte scheinen ver- 
derbt zu sein: κολάψαιεν Hiller.

26.
Pollux X 18 τοϋνομα δε ή άπαρτ ία  iou μεν 'Ιωνικόν, ώνομασμένων 

οντω παρ' αντοΐς των κουφών σκευών, & £στι παραρτήσαο&αι . . . .  εν ρήσεις 
εν τε τφ δεντέρφ τών eΙππώνακτος Ιάμβων

*Λκηρατον δέ την απαρτίην εχεν.
άπαρτίαν c | am Schluss vielleicbt εϊχεν oder Χοχει zu lesen.

28.
Stobaeue Florilegium XXIX 42 (ed. Hense I 635) *Ιππώνακτος·

Χρόνος δε φευγέτω σε μηδέ εΖς αργός.
Feblt in ΜΑ \ Ιππώνακτος S: mit dem Lemma Αημώνακτος etobt der 

; Yers bei Apostoliue XVIII 41 d (Paroemiogr. Gr. II 729). Die Autorscbaft 
dee Hipponax iet bezweifelt worden.

29.
Stobacus Florilegium LXVIII 8 (ed. Gaispord III 19) 'Ιππώνακτος·

Jv* ημέραν γννανκός είσνν ηδνσταν 
, όταν γαμην τις κακφέρην τε&νηκυναν.

είαιν AS, iouv Γ.
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30A B .
Tzetzes zu Lykophron 690 η δε λέξις που π ά λ μ ν ς  τών Ίώνοαν έσχιν 

καί χρηται τούτη * Ιππώναξ λέγεον*

Ζεν πάτερ, $εών 9Ολυμπίων πάλμν.
Τι μ ον/. εδατ/ας χρυσόν άργυρον πάλμυν;

Beide Verse fehlen in D 1 30B πάλμυν BC: also ist πάλμν A nicbt 
dae Richtige.

31. 32.
Tzetzes Exegesis in Iliadem 83, 26 (ed. Hermann) ώς φησι καί 

* Ιππώναξ *

9Α π ό  α ο)*έσειεν "Αρτεμις, σέ δε %Ωπόλλων.
καί άλίοχον *

Παρ ωι συ λειr/όπεπλον ημέρην μάνας 
προς μεν ν.ννήσειν τον Φλνησίων 9Ερμην.

31 Nochmals angefuhrt von Tzetzes im Scholion zu seiner Schrift 
περί μέτρων Anecd. Oxon. Ill 310,17 |  κυνήσεις Welcker, κύνησον Mein eke.

33.
Etymol. MVetus (nnr in A erhalten: Beitzenstein Index schol. Host. 

1890/91, p. 7) 8. v. ά οκ α ρ ί ζ ε ι ν  σημαίνει τό κινεΐσθαι. *Ιππώναξ*

Τις ομφαλψόμος σε τον διοπληγα 
εψισε κάπέλουσεν άσ/.αρίζοντα;

1 όμφαλιτόμος A: vgl. Hesych όμφαληχόμος* μαία and διοπλήητα · 
Ισχνροπλήγην |  2 steht auch im codex Vossianns des Etym. Magn. 154,27 f 
Ιψησε e :  Ιψιοε Bergk  Heller nach Hesych ε ψ ι σ ε ν  έψώμιαεν und Pho- 
tine 8. v. έψιονσα* τροφάς διδονοα χόνδρον καί τα έψηχα. Αισχύλος ΤροφοΧς 
βιοχην αϋξιμον έψιονσα. βΙππώναξ.

34.
Athenaeue ΠΙ 78 b δ&εν καί τον Ίππώνακτα φάναι·

σντ/.ην μέλχαναν αμπέλου χασιγνητην.
άμπέλονς A: verbessert in CE.

35.
Athenaeue VII 304 b *Ιππώναξ δέ, ώς Αυοανίας έν τόΐς περί Ιαμβοποιών 

παρατίθεται, ψησίν*

'Ο μεν γάρ αυτών ησνχηι τε καί ρνβδην 
dvwav τε καί μυσσωτόν ημέρας πάσας 
δαιννμενος} ώσπερ Ααμψακψός ευνούχος,
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κατέφαγε δη τον κληρον ώστε χρη σκάπτειν 
5 πέτρας τορειας, σύκα μέτρια τρώγων 

καί κρί&ινον κόλλικα, δούλων χορτον.

1 ρνδην A: Bergk. ρύβδην gehort zu ρνφ-, ρνφέω „hinabscblingen“, 
das ale ionisches Aquivalent des attischen ροφέω von Photius 493, 17 
gerade aus dem Hipponax belegt wird: ρ ν φ ε ΐ ν  τδ ροφεΐν. *Ιωνες. όντως 
rΙππωναξ || 2 ϋννναν Α, ϋνννον C: Meineke’s, von Bergk und Καιβεε auf- 
genommene Vermutung ΰνννίδα erscheint mir nicbt notwendig, da auch 
in den nnmittelbar voraufgehenden Fragmenten des Arcbestratos nnd 
Antiphanee der Genetiv ΰνννης vorkomint. Vgl. ferner Etym. Magn. 459,25 
θύννος, εν δε κοινή σννη&εΐα Φνννα | μνττωτόν A: FlCK || 4 οχληρόν A: 
Dalecamp I 5 πέτρας τορειας A: f  δρείας oder δρείας die fruheren Heraus- 
geber. Etwa τορενσας oder τορητάς ?

36.
Athenaeue XIV 645c τον δε αττανίτου 'Ιππω ναξ εν τοντοις μνημονεύει·

ονκ άτταγάς τε καί λαγώς καταβρνκων 
ον τηγανίτας σησάμοισι φαρμασσων, 
ονδ* άττανίτας κηρίοισιν έμβάπτων.

Vs. 1 ονχατταστε A: zu verbessern nacb Athenaeue IX 388b 'Ιππό&ναξ 
όντω ς* ονδ* άτταγάς τε χα ι σιλαγως διατρώγων | 2 τηγανΙας A: Cabatjbonus.

37.
Athenaeue IX 370 a μήποτε δε δ ΝΙχανδρος μάντιν χέχληχε  την κράμ

βην Ιεράν ούσαν, επει χα ι παρ ‘Ιππώ ναχτι εν τοΐς Ι&μβοις έοτί τι λεγόμενον 
τοιοΰτον ·

6 δ* έξολισ&ών Ικέτευε την κράμβην 
την έπτάφυλλον, ηι Όνεσκε Πανδοίρη 
Θαργηλίοισιν εγχντον προ φαρμάκου.

2 fjv und Πανδώρη Brink Bergk.

38. 39.
Athenaeue XI 496c πέλλα  άγγεΤον σχνφοειδές . . . .  τούτο δε Ίππώναξ 

λέγει πελλίδα *

εκ πελλίδος πίνοντες · ου γάρ ην αντηι 
κύλιξ, δ παϊς γάρ έμπεσών κατήραξε, 

χαΐ πάλιν
έκ δέ της πέλλης 

επινσν, αλλοτ αυτός, άλλοτ Ά ρητη  
πρσνπινεν.
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' -4 :
. r
j

39A.
Etym. MVetoθ s. v. λύχνος (nach A bei R eitzenstein Index schol. 

Ro8t. 1891/92, p. 14) λύχνος λέγεται άρσενικώς και ονδετέρως 6 λύχνος και 
το  λύχνον. .  ,Ικκώναξ*

άρη Α.

κνιβασα γάρ μοι προς το λίχνον Ιάρητψ
Vgl. Berok  Fragm. 125.

40.
Athenaeus IX 375 c χοίρον δ' *Ιωνες καλονσι την θη λείαν, ώς 'Ικκωναξ 

εν [τοί£ Ιάμβοις] *

σπονδψ τε ν,αί σπλάγγνοισιν άγριης χοίρον,
άγριας Α | σκλάχνοισιν F ick . ■ ·

41.
Athenaeus X 690 a καρά κολλοΐς δε των κωμφδιοκοιών ονομάζεται τι 

μύρον β ά κ κ α ρ ι ς * οΰ μνημονεύει και *Ικκώναξ διά τούτων’

βωοίάρι δε τδς ρίνας
τλειφον.

βακκάρει ΑΕ: in Ε uber der Zeile verbessert | die auf ήλειφον fol- 
genden Worte εσθ'  οΐη κ ερ  κρόκ ος  (so Α, λστί δ* οϊη Ε) giebt Bergk 
noch dem Hipponax, indem er best: ϊ σ τ ι  δ* οίά κερ  κ ρό κ ο ς . Richtiger 
scheint H ecker dieselben ale einen zu βακκάρι gemachten erklarenden 
Zusatz aufzufassen, der allerdings, wie die ionische Form οΐη beweist, 
ecbon im Archetypus dee Athenaeus zu den Worten des Hipponax ge- 
zogen wurde.

42.
Scbolion des Tzetzes zu seinen Posthomer. 186 6 δε *Ρήσος ΑΙνίων 

(ΑΙνειών e) Θρρκών ην βασιλεύς . . . και ‘Ικκώναξ *

*Επ αρμάτων τε ν,αί Θρεϊκίων παλών 
λενχών σν&άς χάτεγγνς 3Ιλιον πύργων 
άπψαρία&η Ρήσος Λίνίων πάλμνς.

Nach einem codex Augustanus: Scherach Tzetzae carm. Iliaca p. 65 
(S); nach zwei von Musgrave ausgeschriebenen Handscbr. des Brit. Mus. 
A and C: ten Brin k  Philologus VI 38 ff. || 1 auch bei Tzetzes Exegesis 
in Iliad, p. 78 ed. Hermann | Θρηικιων c : F ick  || 2 όείονς e, als Erklarung 
dazu Ιών in A am Rande: ανθείς Mein ek e  | κατ εγγνς e, in A am Rande 
κατεγγνς: ,,κάτεγγυς dictum ut κατιθύς, κατευθύ, καταντόθι etc." Mein ek e . 
κοτ έγγύς vermutete ten  Brin k  || 3 άκεναρίσθη S | Αινειών C: ten Brink 
vgl. Stepb. Byz. s. v. Αίνος . . το λϋνικον Αϊνιος | καλάμας S, βασιλεύς AC: 
Schneipew in . Durch das zur Erklarung ubergeschriebene βασιλεύς wurde 
πάλμνς in AC ganz aus dem Texte verdrangt.
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43,
Tzetzes’ Scbolion zu seiner Scbrift περί μέτρων (Anecdota Oxon.

a
III 308, 27) ώς 6 *Ιππώναξ — es folgt Fragm. 74 — και πάλιν (πγ A, πα 
B, πάσας Ba: Mein ek e  vgl. die Fragm. 15 64)·

Κακοΐσι δώσω την πολυστονον ψυχήν, 
ψ  μή^άποηίμψηις ώς τάγματά μοι κρι&εών 
μέδιμνον, ώς αν αλφίτων ποιήσωμαι 
κυκεώνα πίνων φάρμακον 7εονηροΐσι.

In den Handscbriften A, B und Ba enthalten || 2 ην μη A, ήν μοι Bft, 
η μη B || 3 άλφιτον e : Bergk  || 4 πίνειν Ahrens Bergk  | πονηρίοις e : 
F ick , πονηρίης Schnetdewin und Miller .

*44.
Plotiue de metris (Grammatici Latini ree. Keil  VI 523) duplex clodum 

hipponactium trimetrum acatalectum f i t  hoc modo, cum tertii pedis quattuor 
syllabae sint long a e, ut est exemplum hoc:

αναβιος πλάνητι προσπταίων κώλωι.
bvNbvΒ IOC AB: 9ΑναξΙβιος Me in e k e , άναξίως oder αν όλβιος Bergk , 

άναρτίωι F ick |  ΤΤΔΔNΗT I A, ΙΤ ^Δ Η Ν Τ Ι  B: πλάνητι Bergk  || P P 0 CΠ  . 
U I Q N  A, PPOCTTIAION B (I KG)\G) A, KG)AG3 B.

45.
Diogenes Laertius I 107 (ed. Hubner p. 78 und 647) μέμνηται δε 

αντοΰ (eel. Μνσωνος) *Ιππώναξ ειπών

καί Μύσων, ον Ώπόλλων 
άνεϊπεν άνδρών σωφρονεστατον πάντων.

'Ήπόλλων cod. Arund. und Monac.: Απόλλων vulgo.

46.
Anonymus περί σολοικισμού (nacli zwei Leidenses AB und einer aue 

einem codex C genommenen Abscbrift dee Js. Voss herausgeg. von 
Valckenaer als Anbang zu seiner Ausgabe des Ammonius, 2te Aufl. 
S. 178, und nacb zwei Marciani Ma Mb von Villoibon Anecd. Gr. II 177) 
καί 'Ιππώναξ*

Και τους σολοίκους, ήν λάβωσι, ;εερνάσι,
Φρνγας μεν Ις Μίλητον άλφιτευσοπας.

1 auch bei Eustathius 868,1 und in einem zweiten anonymen Traktat 
περί σολοικίας (nacb der oben erwabnten Abscbrift C — von mil* bier C* 
genannt — herausgeg. von Valckenaer hinter seinem Ammonius 2te Aufl. 
S. 187) | ϊν έ&έλονσι Eust. | περνάσι A, περνασι B, περνασιν C* und Eust., 

Hoffmann,  die griechimhen Dialekto III. 10
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(nach den Parisini ΔΒ von Pressel p. 3, nacb A nnd einem Bodleianne Bd 
von Cramer Anecd. Oxon. I ll 358, 28 heransgegeben) | αυτός D | δφις alle 
Qaellen: FlCK | τωντικνήμιον ACDC^D2 nnd E, ταντικνηδιον A2, των τικεί- 
μενον Β2, τ’ άνακείμενον Β, των τι κνήμενον R, τον τεκνού μεν ον Μ | δήκη 
Β2, δάκοι Ε, δάκη Ρ: δήκοι Brink, δήκηι Bergk vgL Etym. Magn. 260, 56 
δήκω το δάκνω; 471, 39 δ η κ ω  δαγκάνω.

50.
Harpocratio β. ν. μ ά λ ϋ η  (ed. Bekker ρ. 123, ed. Dindorf ρ. 198: 

die wichtigsten Handschriften ein Angelicanns A, ein Vatieanus B , ein 
Vratislavieneie C) 'Ιππώναξ-

επεντα μόλ&ηι την τρόπιν παραχρίσας.
τρόπην AB | χρίοας A, παραχρίσας Ρ: περιχρίσας Vaxckenaer, παρα· 

γρείσας FlCK.

51.
Tzetzes zu Lykopbron 1165 *Ιππώναξ . . .

Ό  αντί/? ε)*3ών συν τρίοισι μάρτυραιν, 
ovjov τον ερπιν ο α/.ότος vxt7trfteveiy 
ανίϊροΜον ενρε την στέγην οφελ)*οντα 
—  ον γάρ νεαρήν οφελμα —  πυίίμενι στοιβής.

Yere 1—3 fubrt Tzetzee nocbmals zo Lykopbron 579 an (auf diese 
Stelle beziebe icb inich mit A2 B* C2). In der Handscbrift D feblen die 
Verse an beiden Stellen (| 1 μάρτυοιν e an beiden Stellen: B uttmann |  2 
δκον AA*C, oy.ov C3, δρκου B j ερπιν AA2B2C2, ίρπην Β, ερκιν C | καπη)εύαει 
C ( 3 εύρε AC, εϋρον A*, ευροον BC2, όρων B3 | uber όφέλλοντα etebt in C 
οαροΰντα.

52.
Scbolion zn Plato Gorgias (Zuricher Ausgabe dee Plato p. 912, 27) 

χαραδριός δρνις τις, δς άμα τφ εαϋίειν εκκρίνει, είς δν άποβ)Μμαντες, ώς λόγος, 
οι ϊκτεριωντες ξκμον άπαλλάττονται · δϋεν καί έγκρύπτονσιν αύτον οΐ πιπράσ· 
κοντες, Tvja μη προίκα ώφελώνται οΐ κάμνοντες *

Υχζί μιν καλύπτει μ ojg χαραδρών περνάς.
ως φηαιν * Ιππώναξ.

Der gleiche Vers bei Suidas β. ν. χαραδριός nnd im Scbolion dee 
Venetue zo Aristophanes Avee 266 | καί μιν Plato-Schol., xai μην Soidae 
und Aristoph.-Schol. | καλύπτει alle drei Qaellen | μ&ν Plato-Schol. und 
Suidae, ώς Aristoph.-Schol.: μ9 ώς Hoffmanx, καλύπτεις ώς M e ix e k e  | περ· 
νάς Plato-Schol., πίρνας Aristoph.-Schol., περνης Saidas.

58.
Etymol. Magn. 334, 1 ε μ β ι β ά ξ α ν τ ε ς ·  παρά *ίππώνακτΓ 

άλλ* αυτί*: ολληλοισιν εμβιβάξαντες·

I
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5 4 .

E ty m o L  I b f D .  539 , 1 nod E ty m o L  Gad. 3 4 7 ,2 7  xai οημαηχστ στόμα 
χ ο ι γ ή ,  σες χαρα V z n m u r r r

όί τεχρωτ αγγύχες τε rm  z^pcf.
V gL H esy ch  * ρ  *7*7 * ή γίανξ, οί όαΐμοττς, είδωλα.

5 5  Λ .

E ty m o L  M a g n .6 2 4 .8  όμίχω* ο μείλωτ όμίςω, ώς χαρατφ*Γχχώταχτι  οίοτ*

Ώ μίξετ αίμα χαι χολψ  ϊτίλησεχ.
D e r T e n  w ird  von  d e n  G ram m aU k ern  w ie d e rb o lt a n g e fu h r t, die 

B eleg e  b e i B e b g k .

* 5 3  B .

E trm o L  M Y eius β. τ . αχαλσν&ησας (n a c h  B  b e i M n jjg t  M elan g es p . 19)

'Ερμης di ~rjujrcczTog ayj>)jovdr/Gας.
ίχχάσει r o f  β . σίτος *Ηρο6νπτός.

T o o  M n iiiiKJE dem  H ip p o n a x  zu g ew iesen  | Σιμόταχτος B :  F fcbl

5 6 .

P o llu x  V I 19 xai c i t f o r a  μετ, οτω ijtrorxo, 'ίχχώ ταξ είρηχετ-

aiqt'jri λίΛτωι roi^riS-ημα τειρήνσς.

6 7 .

P o llu x  X  75 6 σ ά χ χ ο ς  h i  τον rorjahov είρημετος χολ © rhorrjo. 
*Ιχχωταξ δε ψψΧ’

σταζονσιτ ώσπερ *ς τροπψοτ σάχχος.
ωσχεpel τροχτμον Do b r k e  H e s s e e x  |  σαχος c .  D o b b e e  M eck ek e .

5 8 .

P o llu x  X  8 7  ί ί χ ο ς  ενρίσχομετ 'ϊχχώναχτος ωχστεος· β ·

r&jjuxf'a ρόόιτοτ ηόν xai λίτιος πέραν»

5 9 .

E c o tia n  β. ν . φ φ δ ε ς  (ed . KuEUf ρ . 133) . . .  χα ίονβκ 6ε ψφδας τα he 
τον χορός γττόμετα, μάλιστα 6ε Star ε χ  γ ν χ ο ν ς  ετ τφ  χσδί (xvoi β :  
TEST B b e s k )  χαΰίσαχχ στρογγνλα ααψλογίσμαχα . . .  χολ €ίχχω ταξ 6ε ψρσ* *

προς τψ  μαριΚψ τας ψοϊόας Βερμοατωτ.
μαρ&λητ τονς χαί6ας e :  χπ  e m e n d ie re n  n acb  dem  S cb o lio n  d e s  T aetxes 

so  A ris to p h a n e s  P lo t. 535 (h e ra n sg e g . v o n  Η ε β ιγ ε β ρ ε γ  a o s  e inem  co d ex  
A m b ro eian u s a le  A n h a n g  s o  s e in e r  A m g a b e  d e s  O ed ip u s B ex  p . 213)
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φώδων .. . άγονται δε (οΰτώ) καί τα εκ ψ ύ χ ο υ ς  εκκαύματα, ώς και *ϊηηώ νάξ  
φησΓ προς την μαρίλλαν  τας φοΑδας ϋερμαί νων .  Alle die mehr Oder 
weniger gewaltsamen Anderiingen, welche die bisherigen Herausgeber mit 
den iiberlieferten Worten vorgenommen baben, sind vollig iiberfliissig. 
Daee παΐδας beim Erotian nicbt aus πόδας, sondern aue φόϊδας verdorben 
ist, liegt auf der Hand, φοϊδ- aber ist die echt-ionische Form fiir φωΐδ-.

60.
Tzetzes’ Scholiou zu seiner Scbrift περί μέτρω ν (Anecdota Oxon. Ill 

308, 20) το μέτρον το Δωρικόν παρέλεημα . . . Δωρικόν Ίππώ νακτος *

£ την ρίνα υχχΙ την μύξαν ίξαράξασα..
και την ρίνα 6: (και) Schneidewtn.

> *61.
^  Seholion des Venetus B zu I  539 χ λο ύ ν η ν  oi μεν άφριστήν . . . άλλοι
ί I δε κακοΰργον. καί γαρ των αρχαίων Ιαμβοποιών τινα φάναι *

ί  *Λνηρ οό* έατείρης %α&εύδθντα χλούνην
a7cavv εδησε . . .

απονν έδησε χλούνην Β : von mir umgestellt. Da die iiberlieferten 
Worte einen guten Sinn geben, eo babe icb die von den iibrigen Heraus- 
gebern gebilligte, an sicb sehr hiibsehe Verrautuug Hermann’s a n  o v v  
έ δ υ σ ε  (dafiir im Dialekte ά π  ών)  nicbt aufgenommen. Wenn dieselbe 
ibre Pointe nicht verlieren soil, eo rniissen wir aueserdem χλούνην mit 
Dindorf und Berok in χλούνης andern (vgl. Hesycb und Suidas χ λ ο υ ν α ι · 
λωποδύται) und am besten ganz an den Anfang etellen.

62.
Anecdota Oxon. I 288, 1 b. v. μεμετρέατat . . . καί ηαρ* eΙηηώνακτΓ

^ — Ai __ w oi δε μεο δδόντες 
εν τοϊς γνά&οισι ζεάντες [ε/κ]κεκπ'εατ<Μ.

Derselbe Vers ohne Angabe des Verfassers ira Etym. MVetus (nacb 
B bei Miller Melanges 181, 8) und im codex Parisinus 2638 des Etym. 
Magn. 499, 41 s. v. (*Ιακώς) κεκινέαται || 1 δέ μευ  Anecd. und P , <$* έμεϋ 
B || 2 έν τοΐαι γνάϋοισι ηάντες κεκινέαται Ρ, εν τοΐαι γνάϋοισι κεκινέαται Anecd., 
εν τοΐαι κεκινέαται Β: [έκ\κεκινέαται Brink Ahrens || Einen Tetrameter 

k  stellte Brink ber: ol δ* όδόντες εν γνάϋοισι ηάντες έκκεκινέαται.

I 63·
% Herodian ηερί μονήρ. λέξ. 18, 12 (ed. Dindorf, einzige Handscbrift
f'; ein Havniensis) β. v. ερωδιός . . . λέγεται δε έσϋ* δτε καί τρισνλλάβως, ώσπερ 

καί το παρ* Ίπ π ώ να κτι·

ψ u. — εγώ δέ δεξιώι 7εαρ Ιάρήτηι,
'· κνεφαϊος έλΰών ρωδίχυί κατηνλίσΰην.
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1 παρά ρητηρ Η: παρ' Άρήτην ScTTNETDEWiN | 2 χναιφέως Η: Etymol. 
Magn. 380, 40 παρά 'Ιππωνάχτι · κνεφαϊος ελ&ών ρφδιφ κατηνλίσ&ην | Ver- 
dorben sind die beiden letzten Worte in den Anecd. Oxon. I 440 ρόδην 
σννηνλίσϋην 7ππώναξ J Zur Bedeutung der Worte δεξιώι ρωδιώι vgl. K 274 
τόΐσι δε δεξιάν ηκεν ερωδιόν εγγύς όδοΐο Παλ)Λς.

64
Tzetzes’ Scholion zu seiner Schrift περί μέτροαν (Anecdota Oxon. Ill 

310,17) ατίχοι Ίππώνακτος τοιανλλάβως εγοντες τονς παραλήγοντας πόδας 
χαΐ πάλιν (πάσα ΑΒ: Μεινεκε vgl. die Fragm. 15 und 43)

ΜαλΙς, vxtviay.e · κα/ με δεσπότεω βέβρον 
λαχόντα λίσσομαί σε μή ραπίζεσ&αι.

Nur in A und B erhalten || 1 ά&ηνά μαλίς Β, άάηνά μωλις (vel μαλις) 
A: das W ort Ά&ηνά war zur Erklarung dem Μαλίς beigeschrieben und

χαιρε
drang irrtiimlich in den Text, vgl. Hesych Μαλίς· *Α&ηνά | κονισχε Α, κονϊς 
κελαΐρε B: aucb bier ist das dem κονισχε zur Erklarung ubergeschriebene 
χαΐρε von B in den Text gezogen | καί με δεσπότεα βέβρον Α, και μεδε- 
πότε άβεβρον Β: δεσπότεω ScHNErDEWiN. Uber βέβρον stebt in A zur E r
klarung μα . . ον: dieses erganztc Schneidewin nach Hesycb’s Glosse 
βεβρός · ψνχρός. τετνφωμένος zu μα[ργ]ον. Indessen wird, wie F ick p. 272 
mit Recht bervorhebt, bier nicht die Bedeutung „t6richt, unsinnig“, son- 
dera „gut, sanftmutig“ gefordert und diese wird ebenfalls von Hesych 
angefubrt: β έ β ρ ο ξ · άγαϋός, χρηστός, καλός. Wir werden also μα . .  ον 
richtiger zu μα\λαχ\ον vervollstandigen.

65.
Etymol. MVetus (nach B bei Miller Melanges 41, 23) und Etym. 

Magn. 139, 36 (nur in V) εστι δε και άρειώ το άπειλώ' άρει$ς ως παρ' 
'ίππώνακτι *

κα ί νυν άρειαις σιηανόν με ποιησαι.
άντι τον απειλείς.
και ννν fchlt in V | το άπειλώ ώς παρ Ίππώνακτι· »και νυν άρειώ 

σνκινόν με ποιήσαι« τοντέστιν άπειλεΐ Β.

66 .

Etymol. MVetus s. ν. ονδον ές λ α ν ρ η ν  (nach Β bei Miller Melanges 
231, 4; nach A bei Reitzenstein Index schol. Rost. 1891/92 p. 14) τινες 
μεν όδόν άπέδοσαν, τινες δε κοπρώνα, ώς 'Ιππώναξ *

.ν. _  εκρωζεν [ως] κύμινδις εν λανρψ.
στόμα (στολή ΑΒ: Miller) δε λανρης την Ιξοδον την ές αντήν.

[ώς] Bergk I iv λανρη Α, ές λανρην Β: Rettzenstein | die dem Frag- 
mente folgenden Worte dee Grammatikers beziehen eicb auf #137 άργα- 
λέον στόμα λανρης.
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67.
Didymos Areioe περί των άπορονμ. παρά Πλάτωνι λέξ. (Miller Me

langes 402, 16) χ α μ ε ύ ν ι ο ν  κραββάτιον, κα&άπερ καί παρ' eΙππώνακτι*

εν ταμίωι τε καί γαμευνίωι γυμνόν.
εν ταμείφ C: vgl. Etyra. MVetus (Miller Melanges 307,12) Ίππώναξ· 

εν μ ιφ  τε  καί χ α μ ε ν ν ί φ  γ υμνόν .  Die vorgeschlagenen Anderungen εν 
τε ταμιείωι (Nauck) und εν οταϋμίω (Bergk) diirften schwerlich rich tig 
sein, vgl. Hesycb τ α μ ί ο ν  θάλαμος (diese Form ist nach der alphabetisohen 
Reibenfolge fiir das uberlieferte ταμεΐον gefordert). Ob Hipponax die erste 
Silbe von ταμίον lang gebraucbte oder ob eine kurze Silbe hinter dem & 
ausgefallen ist (etwa evC), lasse ich dabingestellt.

68 A.
Scholion zu Apollonius Rhod. IV 321 καί *Ιππώναξ δε μνημονεύει 

πρώτφ (so Mbineke fur das uberlieferte προς το)·

_  w _  2ivdr/jov δίάσφαγμα.
Vgl. Hesych Σινδικον διάοφαγμα· το τής γνναικός. Wahrscheinlich 

demeelben Iambus wie Fragm. 3 angeborig.

68 B.
Athenaeue VII 324 a 'Ιππώνακτος δ* εν τοΐς ίάμβοις είπόντος *

βηπίης ντεόσφαγμα
οί ίξηγησάμενοι άπέδωκαν το τής σηπίας μιλάν.

69.
Photiue β. ν. π α σ π ά λ η  . . .  οί δε τα κέγχρινα  άλευρα. *Ιππ ώ να ξ · 

_  u — ja πααπαληφάγον γρόμφιν. 
πααπάλιν  ψαγών C: Pobson.

70 A.
Etymol. Magn. 204, 28 βόλιτον βόλβιτον δε "Ιωνες οΐ τε άλλοι καί Ίπ  

πώναξ οϊον · *
sl __ kj _  jwl βολβίτσυ κασιγνήτην.

70 Β.
Athenaeue IX 876a καί 'ιππώναξ δ* Μφη·

ως Έφεσίη δέλφαξ.

71.
Erotian β. ν. μαρίλην (ed. Klein 96) . . .  καί Ίππώναξ φηαίν * 

πολλην μαρίλην ανθράκων, 
μαρίλην ΑΒ, μαρίλλην C.
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73.
Scholion dcs Tzetzes zti Hesiod Erga 336 (Poetae minor. Gr., ed. 

Gaisford 1823, Bd. II 221) d γάρ οίνος τας φρένας εξιστα* ενίοτε καί δνμόν 
επάγει, ώς καί 'Ιππώναξ ’

*Ο λίγα  φρονεσνσιν οί χά λ ιν  πεπνχλότες.

Derselbe Vers im Scholion des Tzetzes zu Lykophron 579 {πεπτω- 
κότες B) und ohne Namen des Dichters im Etymol. MYetus s. v. χάλ^ς 
(Miller Melanges 307) | φρονούνir alle Qnellen: φρονενσιν Schneidewin.

74.
Tzetzes’ Scholion zu seiner Schrift περί μέτρων (Anecdota Oxon. HI 

308, 26) δέχονται καί τρισν/Λάβως εις ς', πλην τους άπδ βραχείας άρχομένονς, 
τον χορεΐον φημί καί τον ανάπαιστον, ώς 6 Ίππώναξ *

Ον μ ο ι δι/Μ ίω ς μο ιχός άλώναι δ ο /χ ϊ
Κ ρ ιτ ίη ς  ό Χ ί ο ς  t v  ΥασιορίΥΛσι δονλισι.

Erhalten in den Handsehriften A, B und B* 1 1 δοκέει e :  F ick |  & τω 
τ τ λ'

κατώξ δονλω Βι , κατωξ’ Α , εν ώ κτώξ δον Β: κατωτικφ CRAMER, εν κα- 
αωρικώι oder κασωρείωι Bergk. vgl. Hesych κ α σ ω ρ ε ΐ ο ν  πορνειον (die 
Rcihenfolge verlangt κασωρίον) J δούλος „Haus“, vgl. Hesych δ ο ύ λ ο ς * ή 
οικία, η την επί τό αντό οννέλενσιν των γυναικών.

76.
Scholion zu Nikauder Theriaca 470 μαιμώασων\ αντί τον ζητών καί 

όρμων’ γράφεται καί λαιμώσσων αντί τον πεινών ώς * Ιππώναξ’

?Μΐμάι δέ οεο τό  χ ά λ ο ς  ως ερωδιόν.
ω

λαιμ Κ, λαιμώι PG, λαχμώσαων und λαιμόσσων RV (beide ohne δέ σου), 
ΪΛίμώσσει A: verbessert von Berok nach Hesych λ α ι μ ρ ’ ειςβρώσιν ώρμηται 
und λα ιμ  α ν  έσ&ίειν άμετρως {*λαιμώσσειν „hungernu zu dem hei Hipponax 
bclegten λαιμάν wie μαιμώσαειν zu μαιμανc will der Scholiast eagen) | aov 
e : F ick.

77.
Eustathius 1817, 20 Ίππώναξ τον ίδιον υιόν (βίο! lies τον νν) μολο- 

βρίτην πον λέγει εν τφ·

-ϋ_\ j __ Υρέας l·/. μολοβρίτεω σνός.
μολοβρίτον e :  Schxexdewix.

♦78.
Hephaeetio 37 τοντο δε τό τετράμετρον γίνεται καί χωλόν τον παρα· 

τελεντον π οδός σπονδείον γενομενου, οϊάν έστι καί τό

Μητροτίμωι δηντέ με χρή τώι σχότωι δΐΥΜζεο&αι.



153 [Hipponax]

79 .

Strabo XIV 636 εκ Πριήνης δ* ήν Βίας, εΤς των επτά σοφών, περί ου 
φησιν όντως *ίππώναξ*

καί δικάζεσ&αι Βίαντος του Πριψέος κρέσσων.
Derselbe Vers bei Diogenes Laert. I 84 und Suidas β. v. Βίαντος 

Πριηνέως δική und s. v. δικάζεσ&αι | δικάζεσϋαι Diog. und Suidas, δικά- 
σασΰαι Strabo | Πριηνέως alle Quellen: Schneedewin | κρείσσων Suidas, 
κρέσαον Strabo, κρεΐσαον Diog.: Schneedewin.

8 0 .

Sextus Empir. προς μαϋημ. I 276 (ed. Dindorf 662, nach einem 
Cizeneis, einem Regimontanue und einem Vratislaviensis) Αεβεδίων γονν 
διαφερομένων προς τους άστυγείτονας περί Καμανδωδοϋ (sic!) 6 γραμματικός 
το *Ιππωνάκτειον παρα&έμενος ένίκα *

μηδέ μοιμόλλειν Α εβεδίψ  Ιαγάδ* εν. Καμανόωλου.
μ οι μΰ λαλεΐν e  0aAetCR): Μεινεκε vgl. Hesyeb μ ο ι μ ν λ λ ε ι ν * &ηλά- 

ζειν, έσ&ίειν | Καμανδωλοϋ C: Καμανδωδοϋ Ρ.

81.
Atbcuaeue II 49 e και Ίππώναξ·

στέφανον άχον κοκκυμήλιον καί μίνΰης.
[καί] στέφανον Gaisford.

8 2 .

Strabo VIII 340 (ed. Kramer II 111) Ίππώναξ μ ε ν

Κυπρίων βίκος φαγουσί κΑμα&ουσίων πυράν. 
καί Αμαΰοναίων C.

83 .

Suidas β. ν. Βούπαλος (S1) und β. ν. κόπτω (S2) παρά τφ *Ιππώνακτι·

A t βετε μεο ταϊμάτια, κόψω Βουπάλσυ τον οφθαλμόν,
Erotian θ. ν. άμφιδέξιος (ed. Klein  ρ . 43) Ίππωνάξ φησιν

ομφιδέξιος γάρ άμι κωνκ αμαρτάνω κόπτων.

I I μου S1 Sa: F ick  | ΰοϊμάτιον S1 S8: ϋοΐμάτια Sciineidew in  , ΰαΐμάτια 
,  Be r g k , ταϊμάτια F ick  | Βονπάλφ S4 || 2 aucb bei Galen zu den Aphorism.

d. Hippokr. ed. Kuhn XVIII 1 p. 148 und im Lexicon Hippokr. p. 430 
!* ed. Franz | καί ονχ alle drei Quellen: k o v k  ten Br in k . Statt κωνκ kann 
\ auch κ  o v k  gelesen werden. 8 4 .

E rotian  124 ed. Klein  8. ν. τ ρ ά μ ι ν  τον δρρον, δ'νπερ καί νποτανριον 
καλοϋμεν. ώς καί *Ιππώνάξ φησιν
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>Έξ —] τίλλοι τις αυτόν την [τε] τράμιν νποργήσαι.
εξ τίλίοι Α, εξτιλλοι BC: εκ [τρίχας] τίλλοι Bergk . Stand vielleicht 

im Anfange des Verses επίσιον  „Schamhaare“ (*dta τον ι τα δύο* Choero- 
boscus Orthogr. Anecd. Oxon. II 200, 5)? | [r$] Hoffmann: zur aufgeldsten 
Arsis τράμιν vgl. Archiloehos 58„ znr Syllaba anceps vor τρ- vgl. Hippo
nax 473. Mein ek e  vermntete την τράμιν [#'] | νποργάσαι e : ten Brink  
vgl. Herodot IV 64 ό ρ γ ή ο α ς  (so RSV, όργίοας AB) =* δεψήσας, Hesych 
νπ οργη&ε ϊσα  * νποχρισϋεΐσα. Μεενεκε vermutete νποργάσσαι.

85.
Athenaeus XV 698b λ,έγει γάρ οντος (* Ιππώναξ) εν τοΐς έξαμετροις *

Μου θά μοι Ενρνμεδονιιαδεα, την ποντοχάρνβδιν, 
την ίγγαστριχίμαιραν, og ίσ&ίει ον κατά κόσμον, 
ί’ννειι, οκιος ψψρίδι [κακός] κακόν οίτον οληται 
βονληι δημοσίηι παρά ίΐιν άλός άτρνγέτοιο.

Die Komik dieser Verse beruht in der Nacbahmung der gehobenen 
Sprachc des Epos: Μονοα μοι Ζννεπε α 1, ού κατά κόομον ν 181, κακόν 
οίτον οληται nach κακόν οίτον δληαι Γ  417, καρά ϋϊν άλός άτρνγέτοιο Α  316. 
Es'scheint mir desbalb bedenklicb, fur das uberlieferte εννεφ* mit Fick 
das ionisehe εινεπ einzusetzen, weil das Wort eben in einem Citate stebt 
und durcb jene Anderung die drastische Wirkung des Citates gestort 
werden wiirde. Unbedenklich dagegen diirfen wir das uberlieferte εννεφ 
όπως durch Ιννεπ όκως ersetzen: wenigstens wird Hipponax keinesfalls 
den Spiritue asper gesprochen baben. Ob π  oder κ den Vorzug verdient, 
hangt naturlich davon ab, wie weit Hipponax in seiner Nachahmung der 
epischen Sprachc ging || 1 Ενρνμεδοντιάδεω v. W ilamowitz | παντοχάρνβδιν 
Bergk  || 2 εγγαοτριμάγαιραν A: Immisch 0 3 εννεφ' όπως A: vgl. die vor- 
stehenden Beraerkungen | [κακός] Cobet | όλεΐται Cobet.

86.
Eustathius 1397, 26 εξ ών και πάντα τά πανονργήματα διά την έν σκίρα 

φείοις δρδιονργίαν σ κ ίρ α φ ο ι  εκαλούντο. βΙππώναξ*

- w u - y y - w T i  με σκιράφοιιi  άτιτάλλεις;

87.
Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis p. 268 B, 16 oi δε *Ιωνες

αντην εις ονν εποίονν »Σαπφονν* και * Λητόν ν* . . όμοίως. και παρ' * Ιππώ- 
νακτι *

κώς παρά Κνψονν ήλ&ε;
πώς iiberliefert: der Dialckt fordert κώς.
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88.
Anecdota Oxon. I 265, 6 το λαός στρεπτός εμεινε παρ 'Ομήρφ, καίτοι 

τη μεταγενέστερη Ίάδι τραπέν *

ληδν ά&ρησας
e Ιππώναξ.

* 8 9 .

Plotius de metrie 275 (Grammatici Latini rec. K m , V I525) de tetra- 
metro brachycatahcto clodo vel episcazonte trimetro . .  .

*Ερμη μά/.αρ, Ά,ατ νττνον οιδας εγρησσειν.
€ΡΜΗ A, €ΡΜ€ Β | ΚίκΘΥΠΝΟΝ Α, ΚίκΤΙΙΤΝΟΝ Β | ΟΙΔΛΟ 

6TPHCC€IN ΑΒ. Der iiberliefei*te Vers ist gar kein brachykatalektiscber 
Tetrameter und vermutlich auch nie ein eoleber gewesen. Es ist ein gewohn- 
lieher choliambischer Trimeter, den erst, wie Bergk vermutet, gramma- 
tische Weisheit — etwa durch den von Meineke vorgeschlagenen Zueatz 
von συ γάρ binter μάκαρ — in einen brachykatalektischen Tetrameter 
umwandeltc.

9 0 .

Hephaeetio 33 τετράμετρον δε, οϊον το r Ιππώναχτος ·

JSx μοι γίνοιτο παρθένος καλή re καί τέρεινα.
εμοι statt εΤ μοι ACP. Der Vers wird wiederholt von Grammatikern 

angefuhrt.

*91.
Plotius de metris 273 (Grammatici Latini VI 523) dc amphicolo hip- 

ponactio trimetro acatalecto . . . .

’Ο [(5ε] Κι&αιρών Αυδίοισιν iv yοροίαι Βακχήων.
ΟΚΙΟΛΡΡΟΝ B, O K I G ^ P P Q N  A: 6 Κιϋαιρών E mperius, [δε] 

Hoffmann vgl. die Scblussbemerkung | AIAIOIOCIN Β, Μ Δ Ι Ο Ι Ο Ο Ν  
A : Αυδίοισιν Gaisford | 6 N A, € C Β : εν E mpertus | X Ο P Ο IC ΑΒ: χοροισι 
Bergk | Bb^XXQN ΑΒ: Βαχχών E mpertos, Βαχχεών F ic k , Βαχχήων 
Hoffmann. — Dass der Vers kein iambischer (!) Trimeter ist, wie Plotius 
annimmt (ό Κιϋαιρών | Αυδίοισιν Sv \ χοροΐς Βαχχών),  liegt auf der Hand. 
Bergk stellt durch die vom Dialekte geforderte Form χοροισι einen 
bracbykatalektiecben ionischen Tetrameter her: ό Κιϋαιρών | Αυδίοισιν ( εν 

> χοροισι | Βαχχεών. Doch wissen wir gar nicbt, ob Hipponax uberhaupt in
1 Ionikern gedichtet hat. Dagegen sind uns ausser Iamben und Cboliamben 
i mebrere trochaiscbe Tetrameter von ibm uberliefert. Ein solcher scheint 
fl mir auch hier vorzuliegen. Die Erganzung des [de] ist naturlich ein Not- 
l behelf: man konnte auch ώ Κιϋαιρών u. ahnl. lesen. Gegen Βαχχήων 

lasst sicb einwenden, dass dor Genetiv bei den ionischen Lyrikern sonst
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stets aof einsilbiges -e w  endigt (Fick S. 268). Doch ist gerade bei
Hipponax die Umsetzung der Qaantitat bisweilen noch nicht eingetreten: 
πόληος 47,, ληστ H8, χροπήίον 57. Wer Βακχήωτ beanstandet, mag Βακ- 
χείχοτ dafdr einsetzen.

92.
Hepbaeetio 62 δ ί μ ε χ ρ ο τ  δ ε  (art ιο π  α σ τ ικ ό ν )  νπερκατάληκτοτ, to κ α λ ο ύ -  

μετοτ Σαπφικόν ε τ τ ε α σ ν Μ Α β ο τ  ή rΙππο>νάχτειοτ, olor

/m i χ ν ίσ ψ  τ ινα  3 ι μ ι η α α ς .  

κτίση A, κτίση CP, κτίσση P.

♦93.
Plotias de meins 280 (Gramm. Lat. rec- K e e l  VI 529) fJLrimetrum 

cataUcticum clodum est tale quale superius, sed paenuUimu syllaba long a 
pro bred":

*Ω 3εοί, xatfjxvx arr]oira TavtaJjioi όόιτες.

0 Θ 6 0 Ι  AB: Hoffmann, die fruheren Herausgeber ol foot \ T ^A O I 
N&J B, T W  0 1N 5J A: Hoffmann. r anοιτα vermutete bereits Putschx. 
Mit tex Brink (οί δη foot xcbzoira TL δ.) glaabe ich, dass der Vera ursprung- 
lich ein reiner Choliamb war. χάλ\ατχ%] kann ζα τάλαττα oder τάλατχι er- 
ganzt werden. Der Dativ τάλατχι bei Hipponax 12 | TKNTbwhwOlO A, 
T^NTb*.iv»OIΟ B: Pctsche Gaisford | Δ Ο Ν Τ 6 0  A, A6NT6C B: dido* 
TOi „verbangenu.

100.
Eostathiae 1721, 61 on de ro άδώ άδήσω καί αυτόχρημα χδ ήδεσδαι 

δηλοΐ ποτέ, δήλον άπδ χρήσεως € Ιππώτακχος, ήτ *Ηραχλείδης προφέρει, είπότχος *

**Λ6φu  βουλή,
ηγουν *ήρεσκε χδ βούλευμα«.

120.
Hesych β. τ. Κ υβήκη ·  ή μήτηρ χ<δτ Οεώτ. καί ή Αφροδίτη. {και υπο

δήματα παρά Αρκάσιτ) ή καί Φρυγώτ. παρ δ καί * Ιππώταξ φησί’

Και Λιό(Γ/.ονρος Κνβή/,η υμι Θρεϊ/ίη Βενδϊς.
άλλοι δε "Αρτεμιν.

Dae von der K ritik beanstandete Διόσκουρος fasse ich als adjektivi- 
aches Compositnm, vgl. Απόλλων Διόπαις Anthol. Pal. IX 525* | θρηίκη 
Βετδΐτ C: Θρηϊκίη ΒενδΤς Berok v g l Hipponax 42, θράκΐωτ πώλωτ.
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Suidas b. v.
138.

Χελιδόνων φόρμαγ.ον
παρά * ίππώνακτι το φίλτρον το 

τις ϊδη.
διαγινόμενον, έπειδάν χελιδόνα πρώτον

A N A K R E O N .

ι.
Scholion dea codex Meermannianue zu Hephaeetio 128, ed. West- 

phai. p. 221:

Γουνονμαι σ , ελαφηβόλε, 
ξανϋ'ή παι Λ  ιός, άγριων

δεπτνοιν 'Λρτεμι &ηρών 
η Υ,συ νυν εττί Λη&άισυ 

5 δίνψσι $ρασνγ,αρδίων 
άνδρών εοΥ,ατοράις τνόλιν 
χαίρσυσ· ον γάρ ανήμερους 

8 ποιμαίνεις ττολιήτας.

Die Verae 1—5 und 7—8 werden ausserdem angefuhrt von Johannes 
Sicel. zu Hermogenes (nach einem Pariainua herauageg. von Walz Rhetores 
Gr. VI 128), — die Verse 1 — 3 von Hephaeetio 128, von Apoetolius V 59a 
(Paroemiogr. Gr. ed. Leutsch-Schneidewtn II 351) und in der metriachen 
Abhandlung eines Anonymus, herausgeg. von Studemund aus einem Am* 
broaianua in den Anecd. var. Gr. I 230 || l auch bei Choerob. Exeg. in 
Hephaest. 42, 19 | 1 und 2 (mit ξανϋά) auch im Scholion der Handschr. 
AKQ zu Hephaestio 8 =  Anecd. var. Gr. ed. Studemund I 122 || 3 auch 
im Scholion des Venetus B und Townleianua zu Φ 470 und bei Euatath. 
1247, 9 | ΦηρΙων Anonym., Φηρών die iibrig. Quellen || 4 auch bei He- 
phaestio 8, ferner im Scholion AKQ zu dieaer Stelle (Anecd. Gr. var. ed. 
Studemund I 122) und bei Choeroboacua Exeg. in Hephaeat. 40, 28 (nur 
in U) und 42, 16 (in UK) | X που Hephaeetio 8 in M, daa Scholion zu He
phaeat. 128 in M und Joh. Sicel.; οϊκου Choerob. 42, 16 in K: ή πουν 
Choerob. 40, 28; ή που Hephaeatio 8 in ACP, daa Scholion zu dieaer Stelle 
in AKQ und Choerob. 42, 16 in U.

5 Φρασπαρδίων vel ϋρεσπαρδίων Schol. Μ, ΰρασυπαρδίων Joh. Sic. P | 
6 άνδρών bia χαΐρουι/  fehlt Joh. Sic. P | έσπατόρες vel έακατόραις Schol. M: 
vgl. Apollonius Dyac. de ayntaxi 55 τ« ψιλά μετατι&έασιν οί "Ιωνες παι τά 
δαοέα είς ψιλά . . . παι ίπι των συναλοιφών »έσπατορφς π ό λ ι ν * ||7  γάρ ές 
ανη μέρους Joh. Sic. Ρ.
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2.
Dio Cbrysostomus II 62 (ed. Arnim Bd. I 29) ό Ίώ νω ν  ποιητής ]Ανα

κρέων  *

*Ωναξ, on δαμάλης *Ερως 
και Ννμφαι κυανοί π  ιδες 

πορφυρή τ  Αφροδίτη  
συμπαίζουσιν, επιστρέφηι δ*

5 υψηλών κορνφας ορεών 
γουνόνμαί σε, συ (Γ ευμενής 
ελ& ημϊν, ‘λαγαρισμένης (Γ 

ενχωλης επα/Μνειν.
Κλεοβονλωι δ* αγαθός γενεδ 

10 σύμβουλος, τον έμον δ* ερωτ 
ω Λεόννσε, δέχεσθαι.

1 δάμαλις Ρ W || 3 πορφνρέη C: FiCK || 4 επιστρεφεται UPW, επιστρέφεαι 
BMV, έπιστρέφηι F ick  | δέ c  || 5 νψηλας ορίων κορνφας BVMPW. Die Ver- 
mutuDg υψηλών in U nabm Barnes anf, indem er zugleich dureh Ura- 
stellung (κορνφας δρέων) das Metrum richtig heretellte IJ 7/8 die Hand- 
schriften PW baben die vollig abweichende Lesart ελ&οις μοι  κ ε χ α -  
ρ ι ο μ ί ν η ς  γ ε ν χ ω λ η ς  ε π α κ ο ν ω ν  || 9 Κλενβονλωι und γενεν C: F ick || 10 
δέ τ έρωτα PW II 11 ω δ' ευννοε V, ώ& εύ νϋ σε Ϋ, ώί* εύ νυν σε UB: 
fur Δενννσε setzt F ick  Δεάννσε ein.

3.
Herodian περί σχημάτων ed. Dindorp 57, 5 (nach den Handschr. 

ABCD: vgl. Archilochos 69) παρά δε Άνακρίοντι ίπι τριών.

Κλεοβούλου μεν εγωγ έρεα,
Κλεοβούλωι δ* επιμαίνομάι,

Κίαόβονλον δε διοσκεώ.

1 Κλεοβούλου e :  F ick  | ερώ  β: Schneidewin II 2 Κ λενβονλφ  c :  F ick ji 
3 Κλεόβουλον c :  F ick  j δε διοσκνέω  CD, διάς κνεων Α , δε διϊδεΐν έπιποϋώ  
Β: Bergk  nach Ilesych δ ι ο σ κ ε ϊ ν  διαβλεπειν συνεχώς την ζρασιν μετά - 
βάλλοντα.

4.
Atbenaeus XIII 564 d 6 δ* 'Ανακρέων τ (  φ η σ ιν

π α ϊ παρθένων βλέττων 
δίζημαί σε, συ δ* ον κλνεις, 
ουν, είδώς, δτι της εμ ΐς  

ψυχής ηνιοχεύεις.
2 ον καιεις Α : κλνεις  E rpurdt, κοεΐς Bergk .
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5.
Eustathius 1542, 47 zu ε 306 και εν τώ·

'ΛΏ? ω τρις κεκορημένε 
2μερδίη,

παρά Ανακρέοντι. ήγονν »πολλάκις έκσεσαρωμένε<ι.

Von Eust. zum Belege der Zusammensetzung τριοκεκορημένε angefuhrt.

6.

Scholion des Townleianus zu 0  192 Ανακρέων *

Μ άς μεν δη Ποσιδηϊών 
εατψ*εν, νεφέλαι d’ ύδωρ 
[βλνζουσιν,] βάρν δ* άγριοι 

χειμώνες κατάγσνσιν.
Dieselben Verse bei Eustathius 1012, 1 || 1 Ποοειδηιών Schol. und 

Eust. || 2 άοτηκε Eust. | νεφέλη Schol. || 2/4 νδατι βαρύνονται, άγριοι δε χει
μώνες παταγοϋσι Eust.: mit der Erganzung [βλνζσυσιν] schliesse ieh mich 
eng an die Fassung des Scholiasten an. Schneidewin’s Vermutung πατα- 
γεϋοιν fur κατάγονοιν erscheint mir nicht notwendig. Bergk schreibt 
νεφέλας δ* ϋδωρ βαρν[νει, Δία] <$’ άγριοι χειμώνες κατάγονοιν nach Horaz 
Epoden 13, 1 »et imbres nivesque deducunt Jovem<t. Fick folgt ihm, zieht 
jedoch in der ersten Halite Hartung’s Lesung νεφέλαι δ* ϋδει [βρίϋονται] vor.

7.
Scholion dee Venetue A zu Γ  219 το άοτεμφές, άτι το άμετακίνητον. ό 

γάρ 'Ανακρέων

άστεμψής.
αν γάρ ης εμοιγ

8.
Strabo III 151 νπολάβοι δ* άν τις έκ τής πολλής ευδαιμονίας και μα

κραίωνος όνομασϋήναι τους ενθάδε ανθρώπους, καί μάλιστα τους ήγεμόνας, 
καί διά τούτο Άνακρέοντα μεν όντως είπεΐν

[τ/ ί ]  εγωγ οντ αν 'Λμαλ&έης 
βονλοίμην ηέρας ούτ} ετεα 
πεντηκοντα τε

Ταρτησσον βασιλενσαι.
1 έγώ τ άν οϋτ C: [ή] Hoffmann, άγωγ* Meiiliiorn, οϋτ άν Tyr* 

winTT I ΑμαλθΙης e : Fiok || 2 οϋτε τά c : Tyrwhitt || 3 καί Ικατόν C.

9.
Athenaeue XV 687 e καί 6 οοφός δέ Ανακρέων λέγει πον *
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• . .  · τι Μην τεέτηι 
συριγγών κοϊλιυτερα 
στή9εα χρισάμενος μνροη;

1 μητ Α : λίην Berok | χετεαι A : FlCK | 2 χοάότερα A: Bergk | 3 
οτήφη FlCK | χρεισάμενος FlCK.

10.
Etymolog. Magn. 601, 20 νένωται  (aos νενάητat) . . .  xal χαρά Άνα- 

χρεοντι ή μετοχή·

Ον$ νψη?*α νενωμίνος.
6 6* νψηλά e : Blass, δς δ* F ick.

11.
Etymolog. Magn. 269, 28 Δ ενν νο ο ς ·  6 Διάνυοος, *Αταχρεωτ·

___ jtoUxi $  ίρίβρομσν
Λεόννσον.

τον ι τραχεντος εις ε γίνεται Λεόνυοος {οντω γάρ Σάμιοι χροφέρονοί') 
χ ο λ  συναιρεθεί Δενννοος, ώς θεόδοτος θεόδοτος·

Δεννυοον β: FlCK.

12 A.
Scholion ζο Eoripides Heknba 361 (hn Marcianos M nnd Yaticanos 

A) Ttjv χ ό σ ι ν  Άναχρεων
οντεμεν απαλήν yjxoiv.

οντε μεν Μ, τότε μ  Α: ούτε μην CoBKT, οντ εμήν Βκκβκ, οντ ΙΚλλην
FlCK.

12 Β. ·
Etymol. MVetus β. ν. μνϋεαι (nacb Β bei Miller Melanges 218, 

nach A bei Rettzenstein Index schoL Rost. 1891/92, p. 14 ff.)· δεύτερον 
χρόοωχον χαϋητιχον ενεστώτος. τοιοντόν εσττν το χαρ' {χαρά το Α, χαρά τφ 
Β) *Αναχρέοττι ·

Λεν/Ιπτεην ίτιι δινέαι.
Λενχίχχη Α, λενχίχχεον Β: Hoppmakn | hudirtou ΑΒ: Berok.

13 Β.
Etymol. MYetos s. ▼. οΟΧος (nach Β bei Miller Melanges p. 266) 

Αναχρεων Sv τφ χρώτφ *

Οντος δη ιτ 'Ιαλνσίους 
tIOju ισνς χνανασπίδας.

1 Διίτ άλνσίοις Β : δηντε Θαλνοίοις Berok, vgl. jedoch Etym. MYetos a. r . 
Γάλλος (MILLER Melanges p. 162) 'Αναχρεων Ίη λ νσ ίο ν ς  τίλλει  χαοχ ίδας .
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Es liegt kein Grand vor, eine Nebenform Ίαλϋσος anznzweifeln Q 2 κννα- 
οττίδας B: der Yers steht anch im Etymol. Magn. 713, 9 mit κύνας σπίδας 

μ δ
V, κνναοπίδας Μ, κυα άσπι D. Emendiert von Bergk.

14.
Athenaeus ΧΙΠ 599 c λεγειν τινάς φησιν εις αυτήν (scl. Σαπφώ) πε- 

ποιήσϋαι υπό Ανακρέοντος τάδε· "...

Σφαίρηι δηυτέ με πορφυρήν 
βόλλων χρνσοκόμης ”Ερως 
νήνι ποικιλοσαμβάλωι .

συμπαίζειν προσκαλείται.

5>\ ο ■» \ \ ) ) ) ί . 'η ο , εστιν γαρ α π  ευκτιτου 
Λέσβου, την μέν εμήν κόμην, 
λευκή γάρ, καταμέμφεται,

προς δ* άλλην τινα χάσκει.
1 δεντέ A: Seedler | πορφυρενι A (6ΝΙ verdorben aus €ΗΙ): πορ

φυρές Patjw, πορφυρήι Fick | 3 ποικίλος λαμβάνω A : Seedler, vgl. E t. Sorb.
ω

(im Etym. Magn. 448, 29 Anmerk.) νήν ι  π ο ι κ ί λ ο υ ς  ά μ β ά λ ω  | 5 άπευκ- 
τικοΰ A: Barnes | 8 άλλον Dalecamp.

15.
Cbrysippos περί αποφατικών col. XIII Frgm. 22 (nach einem Pariser 

Papyrus herauegeg. von Schneedewtn Fragmente griechiscber Dicbter, 
G5ttingen 1838, und Bergk Jahresber. dee Gymnae, zu Kassel 1841) 'Ανα
κρέων ούτως άπεφήνατο·

Ου δηντ εμπεδός ά μ ι 
ουδ* άστοϊσι προσηνής.

Δ 6 Υ Τ 6  der Papyrus: Schneidewin.

16.
* Scholion zu φ 71 μύϋου· νυν τής στάσεως· ά&εν καί Ανακρέων τούς 

έν τή Σάμφ άλιεΐς άντας στασιαστάς φηοι ·
vV
Ψ u u — \j μυ&ιήται δ
c··' άνά %>ησον, ώ Μεγίστη,
$:■ διέπουσιν Ιρδν αστν
»·.*
¥ [u u — u — u Νυμφεών]

r Fehlerliaft wiederholt von Eustathius 1901, 45 |) 1 μυ&ηταί das Scbo- 
lion und Eustath.: Bergk scbreibt μυϋϊται naob dera Etymol. Magn. 

" 593, 48 Ανακρέων έν τφ  δευτέρφ των μελών μυΦί τας  (so MV: μυϋΐας Ρ) 
τους στασιαστάς έπί των άλιέων λέγει und Cyrill μ υ ϋ ΐ τ η ς ·  δ στασιώτης. In

Hoffmann,  die griechiechen DIalekto. III.

i

11
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dessen wird die Form μν& ιή τα ι  durch zwei zuverlassige Gewahrsmanner 
bezeugt: Apollonius de conjunct. 524 (Grammatici Gr. l i p .  255.30) no- 
λιήτης μ ν θ ι ή τ η ς  und Apollon. Soph. Lex. Homer. 114, 3 ed. Bkkkeb 6 
δ ε’Ανακρέων μ ν ϋ ι ή τ α ς  τους οταοιώτας είπεν. Bei dem KolophonierPhoenix 
hat ScHWEiGHAtrsEK das uberlieferte μ ν θ η η τ η ς  (Athenaeue ΧΠ 530e) 
mit Kecht in μνθιήτης geandert [j 2 άννήσω μεγίστη das Scholion: East, 
machte daraus έν νησφ und Hess μεγίστη fort, ova rfjooY Buttmasn, ώ 
Μεγίστη LDesdorf vgl. Fragm. 41 J 3 ιερόν Schol. undE ust.: ButimJlS*’ ' 
4 Dass auf αστν der Genetiv Ννμφεών folgte, erschloss Soptsg aus Hesych’s 
Glosse άστν  N v μ ψ έω v * την Σάμον’Ανακρέων, έπει ύστερον ένυδρος εγέ- 
νετο |  In der Auffassung des M e t r u m s  bin ich Blass gefolgt.

17.
Hephaestio 65 το δε την δεντέραν ιαμβικήν εχον καλείται Πριάπειον οϊον *

Ήρίστησα μεν Ιτρίον ?*επτον μικρόν σποκ)*άς9 
οΐνσν εξέτζιον κάδον, ννν <Ρ σβρ£ς ερόεσσαν 
ψάλλω ττψ τίδα  τψ  ψίληι κωμάζων n a i f  άβρηι.

Die W orte ήρίστησα bis κάδον werden unter deni Kamen des Ana
kreon angefuhrt von Athenaeus XI 472 e und XIV 646 d; desgleichen die 
W orte otvov bis κάδον von Pollux X 70 H I λεπτόν άποκλάς Athenaeus I 3 
κωμάζον A | παιδί άβρήι β: HERMANS, Hotschkb.

18.
Athenaeus XIV 634 c 6 μεν γάρ ήδισχος ’Ανακρέων λέγει που ·

ψάλλω <f είκοσίχορδον 
[εν χερσίν] μαγάδην εχων, ω Λ είκασπι, ον δ* ήβαις.

Bis Αεύκασπι wiederholt von Athenaeus XIV 635 c Β είκοσι χορδαίοι 
μάγαδιν Α: είκοσίχορδον Habtung, έν χερσιν FlCK (χείρεσσιν ν . WttAMOwnz 
vgl. πτερύγεσσι Anakr. 24), μαγάδην Dindorf vgL Pollux IV 61 μ α γά δ η ν  
(μήδην Α) δ* όνομάζει μεν ’Ανακρέων. Dagegen Hesych μ α γ ά δ ε ι ν  ώραΧον 
κιθάρισμα* 1st vielleicht μαγάδΐν za lesen?

19.
Hephaestio 133 δταν δε έμπαλιν ή τάξις ή , προφδδς καλείται, ώς παρ’ 

Άνακρέοντι *

Ήρ&άς δηντ atcb Λενκάδος
πέτρης ες πολιδν χνμα κολνμβώ μεθνων ερωτι.

2 είς Α, Ις Ρ.

20.
Athenaeue IV 177 a οΤδαμεν δε και τους ήμιάπους χαλασμένους, χέρι 

ών φησιν ’Ανακρέων
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τις ερασμίψ
τρέψας θυμόν ές νβ ψ  τερένων ήμιόπων ντε αυλών 
όρχάται;

ύρέψας Α | εσέβην A: Mehlhobn | τέρεν ώς ήμιοπον A: CasauboNTJS 
vgl. Athenaeus IV 182 c διό και τέρ ενα ς αύτονς (scl. ήμιόπους) κέκληκεν 
6 Άνακρέονν.

21A Β.
Athenaeus XII 533 e Χαμαιλέων d* ό Ποντικός εν τω περί Άνακρέοντος 

κρούεις τό
ξανθή ι δ* Ενρυπύλψ μέλει 

δ περιψόρητος 'Λρτέμων
την προοηγορίαν ταντην λαβεΐν τον Άρτέμωνα δια. τό τρνφερώς βιοΰντα 

περιφέρεσύαι επί κλίνης. και γαρ [Ανακρέων αυτόν εκ πενίας είς τρυφήν όρμησαί 
φηοιν b  τούτοις*

πριν μέν ί'γων βερβέριον ΥΜλύμματ εσφηκωμένα 
καί ξνλίνους αστραγάλους Ιν ώσΐ καί ψιλόν περί 

π)*ειρΐβσι [δέρμ εβη\ βοός, 
νήπλυτον είλνμα ν.αζής άσ7ΐίδος, άρτοπωλίσιν

5 ζΑθελοπόρνοισιν δμιλεών ο πουρός 'Λρτέμων 
ζ.ίβδηλον εν ρίσκων βίον,

πολλά μέν εν δονρί δεθείς αυχένα, πολλά  (f εν τροχώι, 
πολλά δε νώτα σκντίνηι μάστιγι &ωμιχΟείς, κόμην 

πώγωνά τ  εζπετιλμένος·
10 νυν επιβαίνει σατινεών, χρύσεα ψορεών κατέρματα 

παις [δ] Κύζ.ης, καί σζ,ιαδίσζ.ην ελεφαντίνην φορεϊ 
γνναιξίν α υτω ς ..................................................

Fragm. 21Β J 3 [δέρμ'] Μεενεκε, [εβη] oder [βει] Bergk || 4 νεόπλου- 
τον k , νεόπλυτον Ε: Schoemann || 5 και έϋελοπόρνοιοιν 'Α || 7 τιύεϊς A: Co- 
βετ || 8 δ* b  ώτω οκντίνω A : Elmsley , νώτον Bergk || 10 φαρέων καύέρ- 
ματα A: Fick || 11 παις Κνκης A: Hermann, πάϊς Κυκης Dindobf.

22 .

Hephaeetio 105 ώσϋ' δλον αυτό χοριαμβικόν έπίμικτον γενέούαι, δμοιον 
Άνακρεοντείφ τφδε ·

Σίμαλον εϊδον εν χορώι πηκτί$  εχοντα καλήν,
πικτίδ* Α, πυκτίδ* SC.

23.
Hephaeetio 57 παρά με%· Άνακρέοντι*

Ικ ποταμού 'παρέρχομαι πάντα ψέρονσα λαμπρά .
παρέρχομαι CP.

11*
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24.
Scbolion zu Aristophanes Aves 1372 (fehlt in R) ταντα χαοα τα Idva- 

χρέοντος *

ναπέτομαι δη προς "Ολυμπον πτερνγεσσι Υχήχραις 
διά τον ίρωτ · ον γάρ ίμοί [παϊς\ ε&ελει σννηβάν.

1 aocb bei Hepbaestio 56 | δη feblt im Scbolion fl 2 εμοί ΰέλει das 
Scbolion: [παΖς]  iO eh t Porson.

25.
Lnkian προΜάα δ *.Ηρακλής c. 8 (ed. J acobitz III 234 nacb einem 

Gorlicensis A, Vindobonensis B, Parisinns C, Gnelferbytanns F, Aognsta- 
nns Q und einem codex Graevii V) xal 6 "Ερως 6 σός,  ώ Τήΐε ποιητά, 
ε σ ι δ ώ ν  (so FQ, είσιδών r )  με v ποπόλ ιον  γ έ ν ε ι ον  χ ρ ν σ ο φ α έ ν ν ω ν  
(χρυσός φαεννών Β), εί βον)^ται, π τ ε ρ ύ γ ω ν  η άετοΐς  π α ρα π ε τ έ σϋ ω .  
Bergk stellt daraus die Verse her:

w ^ w u ___ o w ------ μ ίσιδών γένειον
νποπόλιον χρνσοφαείνων πτερύγων άηταις 
παραπέτεται.

άηταις Bergk, γρνοοψαανων FiCK.

26.
Atbenaens VI 229 b χωρίς δε τον τ στοιχείου *Ιωνες η γ αν ον )Jr/ovotr 

(eel. τό τήγανον), ώς 'Ανακρέων

χαρά τ  εν ηγάνωι βαλειν.

27.
Priscian VII 6 (Gramm. Lat. II 289; Ανακρέων

*Ηλιε ·λα)1ι)*αμπέτη
posuit pro κα/Λι/Μμπέτα.

Der in keiner Handschrift des Priscian ganz korrekt nberlieferte 
Vokativ κα)Χιλαμπέτη (καμιλαιιπητη R, χΙ/.ηΙαμπετη D , χαΧληλαμπέτη L1 
η. a. w.) wird angefuhrt im Etymol. Magn. 670, 19 nnd von Choeroboscos. 
Scbol. in Theod. 148, 1 (Gramm. Gr. IV 1, p. 164, 24), vgl. das Excerpt 
ans Choeroboscns in den Anecd. Oxon. I ll  389, 21. 390, 14.

28.
Attil. Fortanatianas 359 (nach den Vaticani A nnd B beransgeg. von, 

Keil Gramm. Lat. VI 30i) secundum colon Anacreon sic:

lΑσπίδα ριψες ποταμού νιαλλιρόου παρ οχ&ας.
χα

ριιρ έσ Α, ριψεσ Β : βίψας Bergk | ποταμδν ιλλιροον Α, ποταμόν ιίλι- 
ροον Β: Bergk | τροχοας ΑΒ: Bergk.
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29.
Etymol. MVetue (nach B bei Miller Melanges 191) und die codices 

Voesianas und Havniensis des Etymol. Magn. 524, 51 κόκκυξ· δρνεον εαρι
νόν, παραπλήσιον ίέρακΓ ή δειλότατον, ως φησιν 'Ανακρέων

εγώ δ* απ  αντις ψόγον, ώστε κοκκν£.
Ohne &π' im Etymol. Gud. 333, 22 | αυτής alle Quellen: Beegk | 

φάγο) V, φεύγω die iibrigen Quellen: Schneidewjln | κόκυξ BH.

30.
Hephaeetio 100 'Ανακρέων δε ονκ ίαμβικφ, άλλα χοριαμβικφ επιμίκτω 

προς τάς Ιαμβικός έπήγαγε τό Ιέλνφαλίικόν ·

τον μνροποιον ηρόμην Στρόττιν εΐ ν,ομηαει.
λνροποιόν C: Beegk vgl. Pollux VII 177 μ ν ρ ο π ο ι ό ς · 'Ανακρέων.

31.
Hephaeetio 56 τρίμετρα δε οΐον τό Άνακρέοντος *

δοτ/,ρνόεσσάν τ  έφίλησεν αίχμψ.
αίχμάν c: vgl. Scholion zu Hermogenes (Rhetor. Gr. ed. Wai<z VII 

488) δακρνόεσοά  τε φ ίληοεν  αΙχμήν,

32.
Athenaeus XI 475 f Ανακρέων

Ώινογόει ό* άμφίπολος μελιχρόν 
οίνον τριτ,να&ον ν^λεβψ εχσυσα*

33.
Scholion zu Pindar Iethmien II 9 (ed. Abel p. 382) περιφραοτικώς 

οδν εϊρηκεν άπό του τούς γράφοντας λαμβάνειν * τοιοϋτον δέ τι καί Ανακρέων 
εϊρηκε . . .

Ovtf αργνρέη κωκοτ ελαμπε Πει&ώ.
άργυρέα (?) Β, άργυρέους D: iet vielleicht άργυρέως zu lesen? | κ~ κότε 

Β, πώποτε D: Schneidewin, κω τότ Beegk | πυϋώ BD.

35.
Scholion dee Townleianue zu Ω 278 δϋεν ήμιόνων γένος· ή ώς καί 

παρά Μνσοΐς διαφόρων δντων. Ανακρέων

*//τπο&όρων δέ Μνσοί 
ενρον όνων προς ίππους 
μεϊξιν U — kj _

έξ ών ήμίονοι.

1 Ιππούόρον Τ: Beegk || 2/3 εύρεΐν μΐξιν όνων πρός ίππους Τ : εϋρον 
Beegk (ohne Umstellung der Worte) | auch μίξιν iet moglich.
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36.
Scholion des codex Harleianus zu μ  313:

Λλνοπαΰεε πατριό' επόψομαι.
παρά  ίΑνακρεοντι. 

αΐνοπαϋη Η: Hoffmann.

38.
Hesych ρ. ν. έρμα . . .  η τον πετρώδη και έπικνματιζόμενον,  ώστε μη 

βλέπειν, τόπον της ϋαλάασης' και Ανακρέων·

άσημων υπέρ ερμάτων φορεδμαι.
δαίμων C | φορενμαι e : FlCK·

39.
Athenaeus XV 674 d Ανακρέων *

πλεν.τάς δ* ν nod  υμίδας περί στή&εσι λωτίνας ε&εντο.
ϋποϋνμιάδας A: Dindorf | στήϋεσσιν Α, ατήϋεσι Ε.

40.
Apollonius περί ανντάξ . 238 (ed. Bekker) παρά  ίΑνακρέοντι *

σέ γάρ
φη Ταργήλιος έμμελεώς 
diavjuv.

Die allein inassgebende Handschrift ist der Parisinus A |) Die vier 
ersten Worte werden zum Belege fur φ ή  »  φησί nochmals angefuhrt von 
Apollonius περί έπιρρημ. 133, 7 vgl. Schol. des Townleianus zu E  256 i 
έμμελ . ως A („erasa post λ littera utia“).

41.
Athenaeus XV 671 e φησϊν γάρ ζΑνακρέων) έν τφ  δεντερφ των μελών'

[Ό] Μεγίστης δ' ο φιλόφρων δίνχε δη μήνες, επεί τε 
στεφανονταί τε λνγωι χαί τρύγα πίνει μελιηδεα,

Nochmals angefuhrt von'Athenaeus XV 673d (A8). — 1 [Ό] Gaisford | 
d’ fehlt A9 | έπείτε A, έπειδή A9 || 2 πίνονοιν A, πίνει A9 | μελιηδη FlCK.

42.
Athenaeue X 430 d ^Ανακρέων ϊτι ζωρότερον έν οΤς φηαι·

Υ,α&αρήι 6* εν %ελέβηι πέντε [τε] ταϊ τρεις άναχείσ&ων.
[τε] Dindorf | τρις Α, τρεις C | άναχεΜώ  A: Bergk. Die Imperativ- 

endung -σ&ω ist in pluralischer Bedeutung bisher nur aus dorischen Dia- 
lekten zu belegen.
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Stobaeue Florilegium CXVIII 13 (ed. Gaisford ΙΠ 394) Ανακρέοντος *

ΤΙολιοϊ μεν ημϊν ηόη κρόταφοι κάρη τε λευκόν 
γαρίεσσα S* ονκέτ ηβη πάρα, γηραλέοι ό* όόόντες. 
γλυκερόν δ* ουκετι πολλός βιότον χρόνος λέλειπται* 
διά ταντ άνασταλύζω &αμά Τάρταρον δεδοικώς.
Άίδεω  γάρ εστι δεινός μυχός, άργαλη <Ρ ες αυτόν 
κά&οδος · και γάρ έτοιμον καταβάντι μη ’ναβήναι.

1 ήμΐν C | κάρη AS, κάρα F || 2 ονκ εΰ■* 6 : Schneedewin ] γηραλοΐ FlCK || 
5 άργαλη Α, άργαλέη V || 6 έτοιμον C | μη άναβήναι C.

4 4 . 45.
Maximus Tyrius XXIV 9 (ed. Dubner p. 100) ή δε τον Τηΐου σοφιστον 

τέχνη τον αντον ή&ονς και τρόπον . . . άλλα καν τοντοις την αωφροοννην δ'ρα *

”Εραμαι [d«] τοι συνηβάν χαρίεν γάρ — u η&ος.
και αΰϋις τκαλον  ε ί να ι  τ φ  ε ρ ω τ ι  τά  δ ί κ α ι α « φησί. ήδη δέ που 

και την τέχνην άπεκαλνψατο’

*Εμέ γάρ λόγων [μελεών τ ]  είνεκα πάϊδες αν φ ιλοΐεν  
χαρίεντα μεν γάρ άιόω, χαρίεντα δ5 οίδα λεξαι.

4 4  χαρίεν γάρ εχεις ήί9ος c :  etwa εστι </? Bergk  vermutete χ α ρ ι τ ο ΰ ν  
εχε ις  γάρ  ή&ος nach Herodian περί μονήρ. λέξ. ed. Dindorf 14, 21 δ 
μέντοι Ανακρέων και χ α ρ ι τ ό ε ι ς  εϊπεν | Dae zwischen 44 und 45 etehende, 
den Worten dee Maximus angepasste Fragment lasst Bergk  unberiiek- 
eicbtigt. Ich mochte daeselbe lesen: καλόν έστ ι  τ ο ΐ ς  ερώσιν  τά δ ί 
κα ια  —w — w || 45  [μελών r ]  BlASS.

*
i'·Λ·
?#
*

46.
Scbolion dee Venetue A zu Ψ  88 at πλείονς των κατά άνδρα »άμφ 

άστραγάληοιν έρνοας*, καί ϊοτιν Ίωνικώτερον

'Αστραγάλαι δ* *Ερωτός άσιν μανίαι τε και κνδοιμοί.
Ανακρέων.

είσι und κνδοίμοιο A. Die ioniscbo Form άστραγάλαι (etatt άοτραγάλοί) 
iet jetzt aueb bei Herodae III 7 belegt.

47.
Hepbaestio 74 καί τφ  βραχνκαταλήκτφ (τετραμέτρφ Ιωνικφ) δε Ανα

κρέων δλα ήσματα σννέϋηκε ·

Μεγάλωι δηντέ μ* ”Ερως εκοχβεν ώστε χαλκεύς 
πελέκει, χειμερίηι 6* ελουσεν εν χαραδρψ.
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48.
Phavorin bei Stobaeus Florilegium LXVI 6 (ed. Gajdbfobd Π 440) 

προς ταντα γελοίος αν φανεέη 6 Ανακρέων καί μιχρολόγος τω παιδί μεμφό- 
μενος, δτι τής κόμης άπεκεέρατο, λέγων ταντα·

*Λπέκειρας (f απαλής κόμης άμωμον αν&ος.

49.
Etymol. Magn. 714, 38 ion γάρ και σίω  δια τον t , r φ  ζρήται Ανα

κρέων · οΐον

Θρηινίψ σίονχα χαίτην.

50.
Hephaestio 74 των δε τρίμετρων (Ιωνικών) τδ μεν άκατάληκτον . . . 

παρά δε τω Ανακρέοντι έτέρως έσχημάτισται *

Ιάπό μοι ΰανέίν γένοιτ · ον γάρ αν άλλη 
λνσις ίκ πόνων γένοιτ ονδαμά τωνδε.

51.
Scholion zu Pindar Olympien III 52 (ed. Boeckh p. 101, 9) παρά 

Ανακρέοντι *

'Λγανώς οιά τε νεβρόν νεο&ηλεε 
γα)λχ&ηνόν, όστ εν νληι κεροέσσης 
άπο)*€ίφ$άς υπό μητρός έπτοή&η.

Dieselben Verse bei Athenaeus IX 396 d und Aelian de natura ani
mal. VII 39 (gegeniiber dem Mediceus H entbalten die ubrigen Hand- 
ecbriften nur Fehler) J 1 άγανώς feblt bei Athen. nnd Ael. | νεοϋηλή F ick J 
2 ύλη Athen. nnd Ael., νλαις Schol. | κεροήσσης F ick β 3 υπολειφτείς Scbol. 
and Ael. | από Athen. und Ael.

52.
Etymol. Magn. 713, 26 e. v.

Σινάμωροι πολεμίζονσι ΰνρωροί.
εν δευτέρφ Ανακρέων.

σινάμωροι: uber dem ω ein ο in DMV | δνρωρφ Bergk.’

58.
Athenaene X 427 d Ανακρέων 6 Τήΐος πεποίηκε ·

Σιχελον χότταβον άγκνληι λατάζων. 
Σικελικόν A: Grotefend | δαΐζων A: v.W edamowitz.

54.
Athenaene XV 674 ο 6 καλός Ανακρέων εφη·
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*Επί <f δφρνσιν σέλινων στεφανιαίους 
&έμενοι &ά)»ειαν όρτην άγάγωμεν 
Λεοννσωι.

1 έηει δ* Α, επί $* Ε II 2 θα).ιαν A: verbess. von Ε | εορτήν A: H er
mann | άγαγωμε A: verbess. von Ε || 3 Διονυσωι A: F ick .

55.
Hepbaeetio 75 το δε καταληκτικόν (τρίμετρον Ιωνικόν παρ’ ΐΛνακρεοντι) * 

"τ Λεοννσου σανλαι Βασσαρίδες.
Διονύσου c: F ick | σανλαι Pauw  Bergk .

*56.
Scholion des Laurentianus zu Aeschylus Prometheus 128 (ed. D in - 

dorp p. 15, Ejrchhoff p. 337) 6 §νθμός Ανακρεόντειος . . . έστι δε ταυθ* 
ομοια τφ·

Ουδ* αν μ εάσεις με&ύοντ ol'yxtd' άπελ&έίν;

57.
Athenaeus X 433 f και Ανακρέων

Φίλη γαρ εις ξέινις· ε'ασον δέ με διψεώντα πιύν.
εισξεινεις Α: είς ξείνοις Schneidewin. Ich lese ξεΐνις „die W irtin" =  

ξεινοδόκος und stelle dies zu den nach Art der Kurznamen auf -t$ gebil- 
deten Appellativen, die F ick  in Curtius’ Studien IX 167 ff. gesammelt 
hat (z. B. στ6μις =  στόμαργος, γάστρις =  γαστρόφιλος γαστρίμαργος, πό).α· 
μις —πα).αμονργός u. a. m.) | διψώντα A : F ick .

58.
Apollonius Soph. s. v. θ έ σ θ α ι  (87, 21 ed. Bek k er) δ θησαυρός 

‘δεσμός  (θυμός C) λέγεται, καθάπερ και Ανακρέων λέγει·

από δ* εξείλετο &εσμον μέγαν. 
θυμόν C: vgl. Etyraol. Magn. 448, 16 τον θησαυρόν*Ανακρέων θ εσμόν

καλβΤ.

59.

s
if

Scholion zu Euripides Hekuba 984 (ed. Schwartz 1 74) καί δωριάζειν 
*ό γυμνουμένας φαίνεσθαι τους γυναίκας. Ανακρέων *

έγδυσα Υ,ι&ώνα δωριάζειν.
χιτώνα e :  F ick .

60.
Ammonius περί διαφόρ. λέξ. β. ν. διαβόητος (ρ. 43 ed. alt. Valcke-

^HAer) έπιβόητος  δ% δ μοχθηρόν έχων φήμην Ανακρέων έν δευτέρφ · 

καί μ επίβωτον κατά γείτονας ποχήσεις.
i . *
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εκιβόητον e :  vgl. Eustathius 1856, 11 εχιβόητος 6 μοχ&ηράν εχων 
φήμην . . . ,  Sr ε κ ίβ ω τ ο ν  Ανακρέων φησίν.

61.
Hephaestio 76 το δε (δίμετρον το) ακατάληκτον κότα τον άνακλώμενον 

χαρακτήρα πολύ καρά τω Ανακρέοντι εστι *

Παρά δηντε Πνΰόμανδρον 
γχαέδνν ’Έρωτα φείγων.

62.
Athenaens XI 782a (nur in der Epitome GE) 'Ανακρέων*

Φερ νόωρ, φερ οίνον, ω παι, 
φέρε [δ*] άν&εμεοιτας ήμίν 
στεφάνους, ενι/jov, ώς δή 
προς *Έρωτα πΐΎ.ταώζω.

2 [d*] Casauboxts I άν&εμενττας CE | ήμΐν CE ] 3 ενεικον GE: Fick 5 
3/4 Die funf letzten Worte sind bei mebreren Autoren fiberliefert. ώς μή 
GE ond Eustathius 1322, 53: ώς δή Orion 62, 31 nnd ώς ήδη Etymol. 
MVetns (Miller Melanges 115, 17).

63.
Athenaens X 427 a καρά δε Άνακρεοντι είς οίνον κρος δύο ϋδαχος ·

Α γε δη, φερ ημιν, ω παι, 
ν&Ηβην, ΟΥΛος άμνστιν 
προ πιω, τα μεν δ εν’ έγχεάς 
νδατος, τα πέντε δ* οίνον 

5 ν.νά&σνς, ώς άννβριστϊ 
άνά δηντε βασσαρησω.

καί κροελϋών την ακρατοκοοίαν Σχν&ικήν καλεϊ κόσιν  
άγε δηντε, μη/,έτ οντω 
πατάγωι τε χα?χζλητώι .
Σ/.ν&ΐΥ.ήν πδσιν παρ οίνων 

10 μελετώμε*', άλ)Λ /χίλοίσ 
υποτείνοντες εν νμνοις.

Die Verse 1—5 (bis κνά&ονς) aoch bei Athenaens XI 475 c : A4 ί| 1 
ή(**ν A4 |1 2 δκως A, δκως A* 1 3 δ' εχχεας A, δεκ Ιγχέας A4: άνχής FiCK | 
δ αν νβριστιώο A: Baxter, άννβρίστως Pauw |  6 δεύτε A: Bergk 9 7 μη· 
κίά ' A: Fick.

64.
Scholion zn Hesiod Theogonie 767 (nach der anf einem codex Canta- 

brigiensis hernhenden editio Basil. 1542 nnd nach einem codex Schellers-
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!' heimianus herausgeg. von Gaisford Poetae min. Gr. II 530 und F iach  
| Gloss, u. Schol. zur Theog. S. 176 und 277) &εον χ ΰ ο ν ί ο ν  ϋποχ&ονίου 
j . (so S, το δε  χ&ονίον B) η στυγερόν. ώς Ανακρέων *

|;i·, χΰόνιον ό* εμαντόν ηγον.

ήγον S, ήρεν Β.

65.
ίλ Clemens Alexandr. Strom. VI 14 (ed. Dindorf ΙΠ 136) ίΑνακρέοντος 

γάρ  ποιήαανχοζ *
ι

[Τον] *Ερωτα γάρ τον αβρόν 
μελομαι βρνοντα μίτραις 
πολνανχΗμοισ άείδειν  
όδε yjxl &εών δυνάστης, 
οδε υμΙ βροτονς δαμάζει.

1 [τον] Baxter (| 2 μέλπομαι L: Hermann | μήτραις L || 4 und 5 ό deh*

66.
Scholion zu Pindar Olymp. VII δ (ed. Boeckh p. 160) προπίνειν ion  

κυρίως το &μα τφ κράματι τδ άγγεΐον χαρίζεσ&αι. Ανακρέων

άλλα πρόπινε, ,
ραδινούς, ω φίλε, μηρούς.

αντί του χαρίζου.

67. 68.
Hephaestio 42 Ανακρέω ν  τοντφ  τφ  μ έτρφ  και ό'λα $οματα  συνέ&ηκεν *

’Ηδνμελές, χαρίεσσα χελιδοϊ,
καί

Μναται δηντε φαλακρό ς ”Αλεξις·
67 ίΑδυμελές C: der Dialekt fordert ήδνμελές . .

69.
Athenaeus I 21a Α νακρέω ν*

Καλλίκομοι κονραι J ιό ς  ώρχήσαντ ελαφρώς.

70.
Hephaestio 95 κέχρηται δε (τφ  έγκω μιολογικφ )  καί Ανακρέων  iv  πλείο- 

|  οιν ξσ μ α α ιν

δ Όρσολοπος μέν "Αρης φιλεί μεναίχμην.
Όρσόλοπος CP, όρσόλεπος S ,  8ρ<? δ  λίπος Μ | φιλέει Ο: FlCK | μέν  αΐχ -  

; μάν 6: Pauw.
# - ’

>/: ■
SA.

<
.  L · .
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71.
Etymol. Magn. 429, 50 ήμετέρειος . . .  εχράτο δε τfj )Αξει 'Ανακρέων

ο ντε γαρ ημετέρειον ον τε καλόν.

72.
Scholion zu Pindar Olymp. VIII 42 (ed. Boeckh p. 195, 1) στέφανοι 

γάρ ώσπερ των πό)^ων τα τείχη, καί Ανακρέων

Νυν δ' άτνό μ tv στέφανος ττόλεως ολωλεν.
πόλεως στέφανος C: Berok.

*72 Β.

Choeroboscus Exegesis in Hepbaest. 55, 16 (fehlt in U): 

*Λστερίς, ούτε σ εγώ φι)*εώ^οντ ΐΛπελλης. 
άπε)1ης KS.

73.
Etymol. Magn. 433, 44 8. ν. ήπεροπεντής . .  . καί παρά Ανακρέοντι *

Βούλεται ψτεροπός [τις] ημίν είναι.
καί ύηλνκδν απεροτνη.

άπεροπός ήμΐν C: ήπεροπός fordert der Dialekt, [τ«ρ] ήμίν Berok.

74.
Etymol. Magn. 2, 49 ά β α κ ί ζ ω  * Ανακρέων

_  u u __ u w _  εγώ δέ μισεώ 
ττάντας, όσοι χ&ονίους εχονσι ρνσμονς 
καί γαλεπούς· μεμά&ψα σ \ ω Μεγίστη, 
των άβακιζομένων.

Dieeelben Verse bei Philemo ed. Osakn p. 223 und in den Anecd. 
Paris. IV 84, 28 || 2 o? alle drei Qaellen: Boot Berok | ξυμούς Anecd. Par., 
ρνΰμονς Etymol. Magn. und Phil.: Berok J μεμα&ήκασιν, ώς μεγίστη alle 
drei Quellen: μεμάϋηκά σ Berok, ώ Μεγίστη Hemsterhuys.

7δ.
Heraclitus Allegoriae Homer. V (nach den Vaticani A. und B heraus- 

gegeben von Meheer) καί μην δ Τήΐος Ανακρέων έταιρικον φρόνημα καί σο
βαρός γυναικός νπερηφανίαν δνειδίζων τον έν avxjj σκιρτώντα νουν ώς Ιππον 
ήλληγόρησεν οντω λέγω ν

Π άλε Θρηικίη, τ ι δη με λοξόν όμμασιν βλέπουσα 
νηλεώς φεύγεις, δοΥΜς δέ μ  ον δεν εϊδέναι σοφόν;
ΐσ&ι τοι, καλώς μεν αν τοι τον χαλινόν εμβολοιμι, 
ηνίας ό° εχων στρέφοιμ [αν] άμφί τέρματα δρόμον.



; ‘ νυν δέ λειμώνας τε βόσκψ κουφά τε σκιρτά σα παίζεις·
1 δεξιόν γάρ ίπποσείρην ονκ εχεις επεμβάτψ.

2 δοκέεις ΑΒ: F ick || 4 ατρέφοιμ* άμφί ΑΒ: Bergk , στρεφοιμ [αν σ'] 
άμφί Mehxer |j 5 βόσκεαι ΑΒ: F ick | σκιρτοΐσα A II 6 ίπποπείρην ΑΒ: Bergk  | 
ονχ εξεις ΑΒ.
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76.
Hephaestio 39 και των άκαταλήκτων δε τδ τετράμετρον ένδοξόν εστιν^ 

_ olov τοντι τον ίΑνακρέοντος *

Κλν&ί μεο γέροντος ενέ&ειρε χρυσόπεπλε κσνρη.
μεν c : F ick  | ενέ&ειρα C: im Scholion zu den Worten des Hephae- 

■j 6tio wird der Vers zweimal wiederholt, nach Gaisford mit ενε&ειρε, nach 
Westphal mit ενέϋειρα | κονρα C: F ick .

■; 77.
Julian μισοπώγων 366 B (ed. Hertlein  II 473):

Εντέ μοι λενκαί μελαίνψσ αναμεμίξονταν τρίχες.
δ Τήΐος εφη ποιητής.

μελαίναις 6 : Schneidewin F ick . *

78.
Scholion zu Sophoklee Antigone 134 (nach dem Laurentianue heraus- 

gegeben von Papageorgios p. 224) on δε τανταλω&είς σημαίνει τδ διασεισϋείς 
μαρτνρεΐ και Ανακρέων

[6ρ] μελαμιρυλλωι δάφνηι χλωρήν τ  έλαίψ τανταλίζει.
[εν] Bergk I μελαμφδλω L : Brunck | δαφναι L | in χλωρφ L iet das 

α aue η geandert | ελαία L.

79.
i Anonymue περί σολοικισμόν (herauegeg. nach den Handschriften ABC 
• von Valckenaer hinter dem Ammonius 2te Aufl. S. 178, nach Ma Mb von 
! Yilloison Anecd. Gr. II 177: das Nahere bei Hipponax Fragin. 46) δ γαρ 

£ Ανακρέων φησί·

% κοίμισόν όΛ, ώ Ζεν, σύλοικον φθόγγον.
S  κοίμησον Α, κοίμισαν Β, κόμισον Ζεν CMb, μισώ Ζεν ΜΛ | λόγον M*Mb. 

g  80 ΑΒ.
¥  Scholion dee Townleianus zu P642 και Ανακρέων (zum Belego der

P'Tmesis):
διά δέ δείρψ κόψε μέσσην. 
καδ δέ λώπος έσχίσ^η.

, Von Hermann in zwei Fragmente zerlegt | δια  δ έρην  κόψε  μέσην

A .'j K
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T : vgl. Eustathins 1001, 39 φερονσι δε εις όμοιότητα καί Ανακρεοντος το >κάδ 
Si λοπός (sic!) εσχίσ&η* arri τον κατεσχίσ&η το ϊμάτιον ομοίως teal το *διά

δε
dk δ ε ι ρ η ν  εκοψε  μ έ σ η π .  Da des Eustathius Lesart aus δια δειοψ- 
eatstanden sein kann,  so ist viclleicht mit Bebgk δ ιά  δ ερ η ν  εκοψε  
μέοοην  ζα lesen. Freilich erregt aucb id dieser Fassang die darch Kon- 
jektor hineingetragene Form μεσσην Bedenken, und dem Dialekte tragen 
wir zweifellos am beaten Rechnung, wenn wir mit leichter Umstelluug 
schreiben:

διά  μ ε σ η ν  εκοψε  δά ρη ν .

81.
Anecdote Oxon. I 287, 28 μεμετρέαται' τούτο Ιωνικόν εστιν' . 

Ανακρέων

αί δ ί μεο φρένες
iy.yi/jjjqearai.

μεν  6· FlCK j εκκεκωφηται FlCK.

. .  και

82.
Athenaeas XI 498 c όμοίως εΤρηκε και Ανακρέων *

*Εγώ d* εχων σΆντνφον ΈρξΙωνι 
τώι μεστόν εξέπινον.

83.
Athenaeas XV 671 e φησιν γάρ όντως δ με/αχρος ποιητής (i. e. Ανακρέων) -

στεφάνους δ* άνήρ τράς έκαστος εϊχεν, 
τους μεν ρόδινους, τον δε Ναυχρατίτην.

στεφάνου ό δ' Α.

♦84.
Plutarch περί των κοινών εννοιών προς τ. στωΐχονς c. 20 (Moralia ed. 

Wyttenbach Τ  357) ohne Namen des Dichtera:

°'Εστε ξενοισι μειλίχοισ εοινάτες 
στέγης [re] μόννον νχά ττυρός λεχρημενοις.

1 Vgl- Hephaestio 32 άκατάληκτα μεν δίμετρα οία τα Ανακρεόντεια όλα 
(ήαματα γέγραπται [es folgt Anakreon 89], τρίμετρα δε ώς το * ίσται  ξ ενο ι σ ι  
μ ε ι λ ί χ ο ι ς  εο ικότες<  { εσται Hephaestio and Platarch (bei W yttexb ach 
fehlt das Wort) |  2 [re] Gabford.

85.
Zenobius V 80 (Paroemiogr. Gr. ed. L e c t s c h -S c h x e id e w d » 1 152):

Πά)χα Υ,οτ η σαν αλχεμοι Μιλήσιοι.
οδτος δε 6 στίχος εϊρηται το πρότερον παρά Αναχρίοντι,



Dae Sprichwort wird ohne Angabe dee Autor’s wiederholt ange- 
fuhrt | ποτ* alle Quellen: κοτ Fick.
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86.
Herodian περί ακυρολογίας in den Anecdota Graeca ed. Boissonade 

III 263 το δε γήμαι του γήμαοϋαι διαφέρει . . . και διασνρων τινά Ανακρέων 
έπι ϋηλντητΓ

yjxi θάλαμος, evtf eyjuvog ονν: εγημεν, ά?Χ εγήματο.
Wortlich kehrt der ganze Artikel wieder bei Ammonins περί διαφόρων 

ed. Valckenaer 2te Ausg. S. 38. Der Vers des Anakreon steht ausser- 
dem in den Anecd. Gr. ed. Bachmans II 375 und bei Eustatb. 1678, 59 |j 
ϋα).άμοις Aramonius, ϋόύ&μον Enstathiue | έν φ alle Quellen: Hoffmann. 
Bieher las man mit Elmsley έν τώι κείνος | εκείνος Anecd. Gr., κείνος He- 
rodian-Ammoniue; bei Eustathius fehlt das Wort.

87.
Etymol. MVetus (nach B bei Miller Melanges 190) und Etymol. 

Magn. 523, 7 κννω · άφ ον . . .  γίνεται κννζα ,  ώς παρά Άνακρέοντι εν Ιάμβφ■

Κννζη τις ηδη χαΐ πέπειρα γίνομαι 
σην διά μαργοσννην.

Dieeelben Verse bei Eustathius 1746, 13 || 1 κννζη Etymol. Magn. DM, 
κννζει Etymol. MVetus, κνίζη Eust, | γίνομαι Etymol. MVetus und Eust.,

n
γενομένη Etymol. Magn. (γεγνομ D). Das besser bezeugte κννζη ist v.on 
den Herauegebern, wie mir scheint, nicht mit Recht durch κνίζη ersetzt 
worden, vgl. Hesych κ ν ν ζ ο ί ·  οl τα όμματα πονονντες, κ ν ν ζ ό ν  αέρα έπινέ- 
φελον, κ ν υ ζ ε ΐ σ ΰ α ι '  άφανίζεσϋαι und κ ν ν ζ ώ σ ω  δέ τοι άσσε ν 401, κ ν ν ·  
ζωσεν δέ οΐ δσσε ν 433.

88.
Zonaras 1512 β. ν. πανδοκεΐον . . . τον δε μοχλόν έν τφ χ και Αττικοί 

και Αωριεΐς και *Ιωνες πλην *4νακρέοντος · οντος δέ μόνος σχεδόν το κ . . .

Κού μοτ,λον εν &νρψσι διξηισιν βα?»ών 
ήσυχος κατενδει.

F e h l t  A 0 χα ι ον D K  | οΰρησι δίζησι D K : B e r g k  | κα&ενδει D K : F io k ,

89.
Hephaeetio 32 άκατάληκτα μέν δίμετρα (Ιαμβικά), οϊα τα 'Ανακρεόντεια 

6λα ζσματα γέγραπται, όϊον

*Ερεώ τε δηντε κοίκ ερεώ 
καί μαίνομαι ν,ον μαίνομαι.

έρώ beide Male c : έρεώ Fick.
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90.
Athenaeus X 446 f  ή παρ' Άνακρέοντι κα/.ονμενη έπίοτιος. φηοΐ γάρ 6 

μελοτζοιός ·
Μηό* ώστε ν,ίμα πόντιον 
λάλαίε τηι πολν&ροτηι 
συν Γαστροδωρηι ν.αταχνδην 
πίνονσα την έπίστιον.

91.
Strabo ΧΙΥ 661 'Ανακρέων (.ιεν γε φηοίν

J u  δη ντε Καριν.ονργεος 
όχάνοιο χειρα &ύναι.

1 δεντε C: Bergk | καρικά 6 εργεος CF, καρικά όεργέος D, καρικοεργέος 
Ε and Eustatb. 367, 25: Καρικενργέος Bergk, Καρικσνργέος FiCK || 2 δχάνον 
Strabo and Eustatb. 367, 25: Καριοεργέος όχάνοιο Eustatb. 707,61, Etymol. 
Gud. 297, 43, Etymol. MVetus ([Miller Melanges 176, 13), Scbol. der 
Veneti AB zu Θ 193 | τιϋέναι F, τιϋέ/ιεναι DE: Hoffmann.

*92.
Hepbaestio 32 κατα).ηκτικά δε δίμετρα μεν, ώς τδ καλονμενον Άνακρε- 

όντειον, οϊον
*0 μεν &έλων μάχεσ&αι, 
πόρεστι γάρ, μαχέσ&ω.

93.
Priscian de metris Terentii (Gramm. Lat. ed. Keel ΠΙ 427, 20) Ana

creon teste Heliodoro
ω ρανν αει λιψ*  
πολλοίσι γάρ μέλεις.

1 όραν άεΐ C: ώ 9ραννε δη Bergk  | ΑΙΗΝ V, Λ ΙΕΝ A, ΑΙ.ΗΝ R.

94.
Athenaeus XI 463 a καί ό χαρίεις δ’ Ανακρέων φ η σ ίν

Ον φιλεώ, ος Υ,ρητηρι παρά πΜωι οίνοποτάζων 
νείν.εα ν.αί πόλεμον δαχρυόεντα λέγει, 

άλλ* όστις Μονσεών τε νχά αγλαά δωρ 'Αφροδίτης 
σνμμίσγων ερατης μνηισκεται ευφροσύνης.

1 φιλεος Α , φιλέω δς Ε || 4 μνήσκεται A: F ick | Die Vermutmigen λέγη 
(Kaebel) und μνήσετat (Franke) sind beide nicbt notwendig.

95.
Hephaestio 11 παρ’ Άνακρέοντι iv έλεγείαις ·

Ουδέ τ ί  τοι προς &υμόν, όμως γε μένω σ' άδοχόστως.
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96.
ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ  c. 31 ϋρεπτικώτατον και γόνιμον τό6* Άνακρέοντος'

Ον/Ατι Θρηϊ/Αης [/εώ'λον] επιστρέφομαι.
[πώλου] Bebgk.

97.
Athenaeus XI 460 c δ δε ’Ανακρέων εφη ·

olvo7τσνης δε πετιοίημαι.
Vgl. Pollux VI 22 και οίνοπότης και οίνοπότις γυνή, ώς Ανακρέων 

(Fragm. 162 Bebgk).

99.
Hygin Astronomica II 6 (nacb einem Dresdensis D und zwei Guelfer- 

bytani GN berauegeg. von Bunte, Leipzig 1875) idque et Anacreon dicit:

άγχοΰ ό* Λίγείδεω Θησέος έστί λνρη.
Δ Λ Ι Τ 6 Ι Δ Η ω  D, DbvlT6ID6Q G, δαι τεν vulgo: Bebgk.

121.
Athenaeus I 12 a παρ’ όλην δε την συνουσίαν παρέκειντο at τράπεζαι 

πλήρεις, ώς παρά πολλοΐς των βαρβάρων h i και νυν Ηλος έστί,

-------- u κατηρεφύς
7Cανοίων άγα&ών ν _

κατά Ανακρέοντα. 

κατηρεγέες A: Hoffmann.

129.
Himerius Oratio XIV 4 (nacb einem codex Romanus ed. Dubner, 

1849) νυν έδει μοι Τηΐων μελών, νύν εδει μοι τής Ανακρέοντος λύρας, ήν, 
όταν υπό παιδικών έκεΐνος ϋπεροφϋή ποτέ, και κα ί αυτών \Ερώτων οϊδεν άρ- 
μόσασϋαι· εΐπον άν προς αυτούς τά εκείνου βήματα »ύβριοτα' ι  κα ί  α τ ά σ 
θαλο ι ,  και  ούκ ε ί δ ό τ ε ς ,  έ φ * οϋς  τά β έλη  κ υ κ λ ώ σ ε σ θ ε * ,  τάχα δ* 
άν και ήπείλησα την άπειλήν, ήν Ανακρέων Απειλεί τοις "Ερωσιν κτλ. Bereits 
Bebgk vermutete, dase der Plural von Himerius fin· den Singular ein- 
geeetzt sei. Anakreon scbrieb wahrscheinlich:

> Υβριστή καί ατόσ&αλε, 
ου* είδώς, he οτεψ βέλεα 
κνκλώσψ.

Zu ούκ είδώς vgl. Fragm. 4.

131.
Scbolion des Townleianus zu Τ’21 („τά μεν δπλα θεός πόρεν, οΓ έπι- 

εικές ξργ* ϊμεν Αθανάτων, μή δε βροτόν Ανδρα τελέσσαι") iv έαυτφ τό πράγμα 
Hoffmann,  die grieehtohen Dlaiekte. III. 12
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την Υπερβολήν έχον υπεροχήν ονκ επιδέχεται μείζονα. καί 'Ανακρέων *κωμά - 
ζ ε ι  δε ώς αν δ ε ΐ  Διόνυσος*.  Ich vermute:

Κωμάζει <Γ οσα φιλ]εί 
* Λεόννσος u ^ ^

164 .

Heaycb 8. ν. γυναίκες είλίποδες · δια την δέαιν των σκελών και πλοκήν 
την κατά την συνουσίαν. και 'Ανακρέων

W Αξαντες [ο u _  υ _ ] 
μηροϊσιν πέρι μηρούς,

μηροΐσι C: HOFFMANN | περί β: BEBGK.
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III. Allgemeine Bemerkungen
fiber die Quellen des ionischeu Dialektes and ihr Verlialtnis

zu einander.
*

Λ'
1. Homer.

Die Ansicht der Alten, dass Homer’s Dialekt das alteste 
Ionisch — die π α λ α ι a 5Ιάς  — darstelle, pflegt auch in unserer 
Zeit einfack wiederholt und okne den Versuck eines Beweises 
als wissensckaftlickes Axiom kingestellt zu werden. Nun, wer 
weiter an dieses antike Dogma g la u k e n  will, wird ja  durck 
wissenschaftlicke Griinde nickt von seinem Irrtume zu iikerzeugen 
sein, und waren dieselken nock so offenkar und zwingend. Einem 
unkefangenen Beurteiler ist aker leickt der Beweis dafiir zu er- 
bringen, dass die ionischen Fonnen Homer’s — denn von einem 
einkeitlicken ioniscken Dialekte Homer’s lasst sick iiberkaupt 
nickt reden — fur eine ckronologiscke Teilung des ioniscken 
Dialektes oder auck nur fiir die Entwicklungsgesckickte desselben 
nickt zu verwenden sind; ja nock mekr: dass sie iiberkaupt fur 
unsere Kenntnis des ioniscken Dialektes einen ausserst geringen 
Wert besitzen.

Homer’s Sprache bildet in der Form, wie sie uns iiberliefert 
ist, ein Gemisch aus aolischen und ioniscken Formen. Als Grund- 

; element kebt sick in ikr keineswegs das Ioniscke ab. Vielmekr 
j sind die aolischen Formen den ioniscken an Zahl mindestens 
l gleick, an Wert und Alter aber deswegen weit iiberlegen, weil 

nack F jck’s Untersuchungen in den a l te s te n  Teilen des Homer 
die aolischen Formen m e trisck  fest stelien, wakrend die ioni- 
schen sick durck metrisch aquivalente aolische ersetzen lassen. 
Damit ist unumstosslick erwiesen, dass die aolischen Formen den 
Grundstock der epischen Sprache bilden und dass die ioniscken 
erst in jiingerer Zeit entweder allmahlick oder auf ein  Mai an 
die Stelle urspriinglick aolischer eingesetzt sind. Man kann 
deehalb Homer’s Sprache mit grosserem Rechte „alt-aolisch“ als 
«alt-ionisch^ nennen. Wenn ich sie trotzdem von meiner Dar-



180

stellung des aolischen Dialektes ausgeschlossen habe und natiirlich 
noch entschiedener als Quelle des Ionischen verwerfe, so bestimmt 
mich dazu der schon in Band L Yorrede S. IX  vorgetragene 
Grand.

J e d e  M isch sp rach e  hat fur die Daistellung deijenigen 
einzelnen Dialekte, aus denen sie zusammengesetzt ist, nur den 
W ert einer sekundaren Quelle. Der halb aolischen halb ionischen 
Sprache Homer's kann man es ja doch nicht ohne weiteres an- 
sehen, welch e ihrer Laute und Formen aolisch und welche ioniscli 
sind. Um das zu bestimmen, haben wir zunachst mit Hiilfe der 
echten. reinen Quellen beider Dialekte die Eigenheiten des aoli
schen Dialektes einerseits und des ionischen andererseits festzu- 
stellen: dann erst sind wir im stande, an der Hand dieser unserer 
Kenntnisse die aolischen und die ionischen Bestandteile des Homer 
von einander zu scheiden. Es kann also aus dem Homer keine 
einzige Form als ionisch angefuhrt werden, deren ionischer Cha- 
rakter uns nicht schon aus den reinen, ungemischten Quellen des 
Dialektes bekannt ist Oder mit anderen Worten: wir konnen 
wohl darauf hinweisen, dass eine uns schon aus anderen Quellen 
bekannte ionische Form auch im Homer rorkommt; aber eine 
Form als ionisch oder gar als alt-ionisch deshalb zu bezeichnen, 
weil sie im Homer steht ist wiUktirlich und verkehrt

Nun kann man ja  freilich sagen: „Selbst wenn Homers 
ionische Formen erst mit Hiilfe der iibrigen Dialektquellen als 
solche zu erkennen sind, so ist doch immerhin die Tatsache, dass 
diese oder jene ionische Form schon in alteren oder jiingeren 
Teilen des Homer vorkommt, wohl geeignet, die geschichtliche 
Entwicklung des Ionischen in ein helleres Licht zu setzen".

Das ist ein Gesichtspunkt, der ge^viss Beachtung verdient: 
aber, um ihn mit Erfolg geltend machen und yerwerten zu konnen, 
miisste das Dunkel, das bis heute noch iiber der Entstehung der 
uns vorliegenden episch-homerischen Sprache waltet, weniger 
dicht und undurchdringlich sein. Sicher ist fur uns nur die 
eine Tatsache, dass diejenigen Formen Homer’s, die wir auf 
Grund der anderen Quellen des ionischen Dialektes als ionisch 
erschlossen haben, sicher schon im 6. Jahrh. und vielleicht in 
noch alterer Zeit, jedenfalls vor Herodot und dem Einsetzen der 
meisten inschriftlichen Denkmaler, im Homer-Texte standen und 
also der Sprache des gewohnlichen Lebens schon seit Jahrzehnten, 
ja  vielleicht seit Jahrhunderten angehorten. Aber weiter kommen
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wir nicht. Dass sich aus dem Homer das absolute Alter einer 
ionischen Form auch nur annahernd erschliessen liesse, wird ja 
niemand im Ernste behaupten oder glauben. Allein aueh die 
bescheidenere Annahme, dass die ionischen Formen in den alteren 
Partieen Homer’s altertumlicher seien als in den jiingeren, ist 
trotz ihrer Beliebtheit nichts als eine Vermutung: denn ehe nicht 
der Nachweis gelungen ist. dass die Durchsetzung und Mischung 

tder urspriinglich aolischen Sprache des Epos mit ionischen For
men allmahlich erfolgte und Generationen hindurch dauerte, sind 
alle Folgerungen, die aus dem Alter der Verne auf das Alter 
der ionischen Sprachformen gezogen werden, ohne jeden Wert. 
Bekanntlich vertritt F ick  die entgegengesetzte Ansicht, die Sprache 
uneerer Ilias und Odyssee sei noch bis um die Mitte des VI. 
Jahrhunderts rein aolisch gewesen und erst dann mit einem 
Schlage ionisiert worden. War das wirklich der Fall, dann 
sche inen  uns die ionischen Formen der alten Stiicke Homer’s 
nur deshalb altertumlicher zu sein, weil es eigentlich aolische 
Formen mit einem erst in spater Zeit umgehangten, mehr oder 
minder gefarbten ionischen Gewande sind, wahrend in den jiin- 
geren Erweiterungen und Zudichtungen des Homer von den 
jungen ionischen Rapsoden auch Formen der zu ihrer Zeit all- 
tiiglich geredeten Sprache zugelassen wurden, die sich metrisch 
nicht mit den entsprechenden aolischen deckten.

F ick  ist zwar wiederholt und heftig angegriffen, aber bis auf 
den heutigen Tag nicht widerlegt worden; hochstens kann man 
geltend machen, dass der von ihm vorgetragene indirekte Beweis 
seiner Ansicht nicht zwingend und streng iiberzeugend ist. Be
kanntlich geht F ick  von der Tatsache aus, dass bei den alten 
ionischen Elegikem — die Iambographen und Anakreon, auf 
die er sich auch beruft, bleiben besser aus dem Spiele — zwar 
epische Vokabeln und auch einzelne epische Formen wie der 
urspriinglich aolische Genetiv auf -o*o, aber keine ihrer taglichen 
Muttersprache entgegenstehende epische Lautbildungen sich finden. 
Hatten sie die homerischen Gedichte schon in dem uns iiber- 
lieferten aolisch-ionischen Mischdialekte gelesen, so wurden sie 
sicher zahlreichere un-ionische Formen dem Epos entlehnt haben: 
da das nicht der Fall sei, miisse ihnen iiberhaupt die Vereuchung 
gefehlt haben, einen epischen Misch-Dialekt in ihren Hexametem 
anzuwenden, und diese Versuchung habe eben dann gefehlt, 
wenn zu ihrer Zeit die homerischen Verse noch im rein-aolischen
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Dialekte recitiert und fortgepflanzt worden seien. Dieser von 
F ick gezogene Schluss setzt aber eine nicht bewiesene und recht 
bedenklicbe Abhangigkeit der altesten ionischen Elegiker von der 
epischen Sprache voraus. Konnen denn nicht Archilochos und 
Kallinos, auch wenn sie bereits das uns iiberlieferte Dialekt- 
Gemengsel im Homer-Texte vor sich hatten, dennoch ihren eigenen 
reinen ionischen Dialekt bevorzugt haben, weil die epische Misch- 

* sprache mit vollem Grunde ihrem kiinstlerischen Geschmacke und 
sprachlichen Taktgefiihle missfiel? Soldi’ originelle, kraftige und 
begabte Naturen, wie es diese beiden Dichter waren, haben 
zweifellos auch Verstandnis fur die Schonheit und Reinheit der 
sprachlichen Form besessen: anders wird es ja  in der jiingeren 
Elegie, die den Gedanken der Form gegeniiber bevorzugt und 
sich mit einer gewissen Bequemlichkeit dem Metrum zu Liebe 
an die homerische Mischsprache anlehnt.

Die Aussicht, dass wir jemals positive, direkte Anhaltspunkte 
dafur finden werden, wann und wie die Ionisierung der ur- 
spriinglich aolischen Sprache des Epos sich vollzogen hat, ist 
ausserst gering, und vorher ist jedes Urteil iiber das Alter einer 
episch-ionischen Form unberechtigt und wertlos.

In Summa: die homerischen Gedichte konnen weder eine 
Form an sich als ionisch erweisen, da in ihrer aolisch-ionischen 
Mischsprache die ionischen Elemente erst mit Hiilfe der iibrigen 
Quellen des Dialektes zu bestimmen sind, noch geben sie iiber 
das Alter ihrer als ionisch erkannten Formen irgend welche be- 
stimmtere Auskunft Damit wird aber Homer’s W ert als Quelle 
des ionischen Dialektes auf ein ausserst bescheidenes Mass zuiiick- 
gefuhrt, und seine „na).cna *Ιάς“ lost sich in ein luftiges Gebilde 
auf, dem nachzujagen vollig vergeblich ist, fiir jetzt gewiss und 
wahrscheinlich fur immer.

2. Die Elegie.
In  tjbereinstimmung mit der augenblicklich herrschenden 

Aneicht behauptet Smyth 51, dass die Elegiker die Sprache des 
homerischen Epos zur Basis ihrer Dichtungen machten und nur 
durch Abstossung archaischer Formen oder durch Anlehnung an 
ihren eigenen Heimats- und Mutterdialekt das epische Geprage 
„modificierten“ Ware Smyth im Rechte, dann miisste nicht nur
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in der alteren Elegie das un-ionische Element der homerischen 
Sprache, also das aolische, stark hervortreten, sondem wir wiirden 
auch erwarten, dass die altere Elegie sich weit strenger an die 
epische Mischsprache anlehnte als die jiingere. Beides ist aber 
nicht der Pall, wie F ick in Bezzenb. Beitr. X I  248 ff. deutlich 
nachgewiesen hat.

Wenn wir von dem Wortschatze absehen, der hier bei der 
Bestimmung des Dialektes gar nicht in Frage kommt, so finden 
wir.bei den a l t e s t e n  beiden Elegikern, von denen Fragmente 
auf uns gekommen sind, bei Archilochos und Kallinos, k e i n e  
e inz ige  sicher bezeugte u n - i o n i s c h e  (also episch-aolische) 
L a u t b i l d u n g .  Formen mit σσ wie εσσεται πελάγεσσι $εσσά- 
μενοί τόσσον, die bei den Iambographen meistens und in Prosa stets 
mit einfachem σ erscheinen, und Formen mit offenen, in ionischer 
Prosa kontrahierten Yokalen wie Περίκλεες στονόεντα αιματόεν 
mogen ja vielleicht zur Zeit des Archilochos und Kallinos im all- 
taglichen Leben nicht mehr gesprochen sein: daraus folgt aber 
keineswegs, dass diese Dichter sie dem Epos entlehnten. Es 
waren vielmehr altertumliche, an sich gut ionische Formen, die 
in der Sprache der Poesie fortlebten und die den Versen der 
alten Elegiker ein eigenartiges Pathos, aber nicht etwa den Cha- 
rakter einer kiinstlichen, gesuchten Nachahmung des episch-aoli- 
schen Mischdialektes gaben.

D ie F o rm e l δππότε κεν 6ή K a llin o s  8 b i ld e t , w en n  sie  i ib e rh a u p t  
r ic h t ig  iib e r lie fe r t  is t, ein  C ita t, vgl. F ick a. a. 0 . 251.

Die einzige un-ionische, episch-aolische F l e x i o n s e n d u n g  
bei Archilochos ist -oto. Dass sie keinem specifisch ionischem 
Lautgesetze widerspricht, wie es z. B. die episch-aolische Endung 
-ao (ion. -εω) thun wiirde, muss beachtet werden. Denn derartige 
einzelne, den Lautgesetzen des eigenen Dialektes nicht entgegen 
stehende epische Flexionsformen, namlich die episch-aolischen 
Dative auf -εσσι und -οισι, verwendet auch Alkman in seinen im 
dorischen Dialekte gehaltenen Hexametern, ohne darum im iilirigen 
irgend welche Concessionen an den epischen Dialekt zu machen*). 
Es ist ja  leicht begreiflich, dass der daktylische Rythmus wie bei 
Alkman so auch im elegischen Verse dann und wann einmal 
eine vo l l ere  epische Endung begiinstigte und zuliess: aber es 
ware doch unverzeihlich, daraufhin die Sprache der a l t e r e n  
Elegie „episch“ nennen zu wollen.

*) Vgl. H o ffm a n n  D e m ix tis  G raecae  lin g u ae  d ia lee tie  p . 53.
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Mit Mimnerm tritt schon ein Wandel ein: seine Sprache 
beginnt die durch den Dialekt gesetzten Schranken zu durch- 
brechen. E r verwendet bereits, freilich ausserst selten, eine aolisch- 
epische Form, die nicht im Einklang mit den Lautgesetzen seiner 
eignen ionischen Mundart steht z. B. den Genetiv Λ ϊή τ α ο  statt 
Λ ίψ εω  (vgl. nieine Bemerkung zu Fragm. 11  auf S. 123). Ja, 
er wagt es, nach Analogie aolisch-epischer Bildungen neue Worte 
zu schaffen, die den ionischen Lautgesetzen nicht folgen z. B. 
φερεμμελιψ  144 nacli dem epischen ενμμελίψ . γ.οίϊλη 13e nach 
dem epischen οιιοίϊος.

Bei den j t inge re n Elegikem gewinnen die un-ionischen 
epischen Formen noch bedeutenderen Einfluss, vgl. Fick a. a. 0.254. 
Xenophanes wendet ν.ε{ν) haufiger an als das ionische av: zweimal 
(Fragm. 2% 2%\) ist bei ihm ein Genetiv auf -ao und eimnal 
(Fragm. 5 4) ein Genetiv auf -άων uberliefert; un-ionisch ist auch 
hl/.ont Fragm. 7 3. Phokvlides beschrankt sich nicht nur auf 
die aolischen Formen des homerischen Epos (εμμεναι 9i 14 1 6 1 , 
όιόασ/,εμεv 13. πεοινιβομινάων 111), sondem nimmt auchdorische 
Formen aus dem Hesiod (τετόρων 3t).

Die Sprache der Elegie hat also genau den entgegengesetzten 
Entvvicklungsgang genommen, den Smyth ihr zuspricht: sie war 
u r s p r i in g l i ch  nicht ein episch-homerischer Mischdialekt, der 
durch Einsetzen ionischer Formen „*modificiert“ wui’de, sondem 
der echte ionische reine Dialekt, den dann im Laufe der Jahr- 
hunderte homensche, un-ionische Formen mehr und mehr entstellten.

Icli habe deshalb die Fragmente der beiden altesten Elegiker, 
des Archilochos und Kallinos, als reine Dialektquellen voran- 
geschickt (S. 91—95 und 119—120) und ihnen auch noch den 
Mann der tibergangszeit. den Mimnerm, angeschlossen (S. 120—125). 
Eine besondere Stellung nimmt Tyrtaios ein. Dass er, obwohl 
Lakone von Geburt, sich die grosste Miihe gegeben hat, im streng- 
ionischen Dialekte zu dichten, steht ausser Zweifel. Aber ebenso 
erklarlich ist es, dass ihm dieses nicht immer gelang: er vermochte 
seinen Mutterdialekt nicht ganz zu verleugnen, wie z. B. seine 
kurzen Dative auf -otg beweisen. Davon jedoch ganz abgesehen kann 
er als Quelle des ionischen Dialektes nie dem Archilochos und Kallinos 
gleichgesetzt werden: denn seine Kenntnisse des Ionischen waren 
ja  erlernt, nicht durch Geburt von Kindesbeinen an mitgegeben. 
Wenn sein Dialekt im allgemeinen streng ionisch ist, so beweist das 
nur fur die reine Ίάς seiner Vorbilder, der alt-ionischen Elegiker.
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Dass aucli die jiingeren Elegiker, deren Fragmente ich nicht 
abgedruckt habe, fiir die Darstellung des Dialektes von mir be- 
nutzt worden sind, versteht sich von selbst: nur darf ihr Abstand 
von den alteren und ihre Abhangigkeit von der Sprache Homer’s 
nicht verkannt werden.

3. Herodot.

Herodot’s Werk, fiir uns die wichtigste Quelle der ionischen 
Prosa, unterschied sich im Stile von der ganzen iibrigen ionischen 
Prosa-Litteratur. Schon die alten Rhetoren und Grammatiker 
nannten die ΊΛξις des Hekataios, des Anaximenes, des Hippokrates 
und der Logographen ?/καθ·αρο'ς, σαφής, σύννομος, αν.ρατος, 
απλή* im Gegensatze zu der Sprache des Herodot, der λέξις 
ιμεμιγμένη, ποι/χλη* (vgl. Hermogenes περί Ιόέων I I I  399 ed. 
Walz, Diog. Laert. I I  2, weitere Belege bei S mtth S. 80 und 81). 
Auch empfanden die Alten ganz deutlich, was der λέξις des 
Herodot ihren Stempel aufdriickte: die bewusste Nachahmung 
der Sprache Homer’s. Der Yerfasser der Schrift περί νψονς 12 
giebt dem Herodot geradezu das Beiwort ^Ομηρι/χότατος*.

Natiirlich war Herodot weit davon entfernt, etwa direkt 
un-ionische, also aolische Laute und Formen des Epos anzuwen- 
den, wie es die jiingeren Elegiker thaten. Denn damit hatte er 
sich als Prosaiker einfach lacherlich gemacht. E r sprach und 
schrieb im allgemeinen den gleichen ionischen Dialekt wie jeder 
andere gebildete Mann seines Stammes und seiner Zeit. Nur 
schien ihm die schlichte und natiirliche Ausdrucksweise des all- 
taglichen Lebens zu niichtern, um in ihr die Geschicke grosser 
Volker wiirdig zu erzahlen und zu feiern. Ihm leuchtete als 
Vorbild Homer vor, der ewig unvergleichliche in der Schildening 
der menschlichen und gottlichen Schicksale; und mit homerischen 
Worten und homerischen Satzfiigungen glaubte er seiner Rede 
erst den erhebenden Schwung, das wahre Pathos zu verleihen. 
Ja, er ging noch einen Schritt weiter: nicht nur in der Wahl 
der Worte und in der Stilisierung folgte er dem Homer, er ge- 
brauchte auch dann und wann altertiimliche, poetische, in der 
Sprache des Alltagslebens schon erstorbene Flexionsformen, die 
nicht etwa einem einzelnen Dialekte speciell angehorten, sondern
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in der epischen und poetischen Sprache als Reste alter urgriechi- 
scher Herrlichkeit fortlebten.

Ob Herodot’s stilistischem Geschmacke von seinen Zeit- 
genossen viel Beifall gezollt ist, wissen wir nicht Nachahmer 
hat er jedenfalls nicht gefunden. Uns Modernen muss eine Prosa, 
in der pathetische homerische Phrasen und poetisch-altertiimliche 
Worte und Formen unvermittelt neben den niichternsten Prosa- 
Ausdriicken stehen und oft zur Wiedergabe der simpelsten Ge- 
danken dienen, ohne Zweifel geschmacklos, gespreizt und unhar- 
monisch erscheinen. Und wahrscheinlich werden auch schon 
im Altertume nicht alle der Ansicht gewesen sein, dass Herodot’s 
Stil wegen seines poetisch-epischen Kolorits eine besondere „Lieb- 
lichkeit“ (y?.vzvnjg) besessen habe.

Um Herodot als reine Quelle des Dialektes benutzen zu 
konnen, miissen wir seinen poetisch-homerischen Auiputz ab- 
streifen. · Das ist oft keine leichte Aufgabe, da es sich hierbei 
eben nicht nur um Wortschatz und Stil, sondern auch um 
Flexionsformen handelt, die allerdings einen episch-poetischen 
Charakter tragen, aber als nicht speciell aolische Bildungen 
moglicher Weise auch in ionischer Prosa sei es zu Herodot’s Zeit 
sei es vor derselben vorhanden waren. Zu ihnen mag das von 
Herodot sehr bevorzugte Iterativum gerechnet werden. Bei 
anderen Erscheinungen konnen wir im Zweifel sein, ob sie wirk- 
lich ausschliesslich der homerisch-poetischen Sprache entlehnt sind 
und nicht vielleicht innerhalb bestimmter Grenzen auch dem 
lebendigen ionischen Dialekte angehorten. Dieser Frage stehen 
wir z. B. bei dem sogenannten Augmentum temporale gegenuber. 
Es ist sicher, dass viele ohne dieses Augment bei Herodot auf- 
tretende Praterita in der Prosa das Augment fuhrten und des- 
halb von Herodot in poetischer Form gebraucht wurden, wenn 
nicht etwa gar unverstandige Schreiber nach Analogie anderer 
Praterita das Augment fortgelassen haben. Andererseits steht es 
fest, dass die ionische Prosa bei gewissen anlautenden Vokalen 
und Diphthongen unter Bedingungen, die wir nicht genau kennen, 
das Augmentum temporale nicht zu setzen pflegte, zum Teil im 
Gegensatze zum Attischen (z. B. ϊργασάμψ). Wo liegt da im 
Herodot die Grenze?

F iir  a l l e  so lche  F a l l e  l a s s t  s ich  eine a l l g e m e in e  
R e g e l  n i c h t  a u f s t e l l e n :  eine jede Form oder Formengruppe 
muss einzeln fiir sich untersucht und beurteilt werden.
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Selbst wenn wir nun aber glucklich die homerischen und 
archaischen Sprachelemente des Herodot ausgesondert haben, 
dann erbebt sich noch eine zweite nicht unwichtige Frage, wie 
namlich Herodot diejenigen homerischen und archaischen Worte, 
deren Laute im Gegensatz zum ionischen Dialekte seiner Zeit 
stehen, a u s g e s p r o c h e n  hat. Ich wahle ein Beispiel. Neben 
dem in der alltaglichen Sprache liblichen ιρόν „Tempel“ gebrauchte 
Herodot auch das seltenere Wort νηός und zwar, den Hand- 
schriften nach, in dieser archaischen epischen Form. Die 
lautgesetzliche Prosaform seiner Zeit war bereits νεώς. Dass 
Herodot diese im gewohnlichen Leben gesprochen hat,  wiirden 
wir an sich als natiirlich voraussetzen, auch wenn uns nicht in 
den Handschriften das lautlich gleichartige Nomen ?>εώς aus *ληός 
iiberliefert ware. Wir stehen also bei νηός vor den Fragen: 
s ch r i e b  Herodot zwar mit alter Orthographie νψ ς , s p r a c h  
aber νεώς? Oder wurde dieses Wort, wenn er z. B. Abschnitte 
seines Werkes vorlas, absichtlich von ihm, um rhetorischen Effekt 
zu erzielen, in alt-ionischer archaischer Aussprache vorgetragen?

Das werden wir vermutlich nie wissen. Und deshalb er- 
scheint es mir nicht rathlich, selbst wenn man sich unbedingt zu 
der ersteren Ansicht bekennt, in unseren Handschriften νηός durch 
νεώς zu ersetzen. Weshalb sollen wir das wahrscheinlich von 
Herodot selbst seinem Werke gegebene Gewand zerstoren?

Die handschriftliehe O berlieferung Herodot's.

Die Frage nach dem Werte der Handschriften Herodot’s in 
Bezug auf die Dialektformen ist oft aufgeworfen und verscliieden 
beantwortet worden. Bekanntlich zerfallen die Handschriften in 
zwei von einander unabhangige Klassen, von denen die eine (von 
Holder*) mit a bezeichnet) durch den Mediceus A und den An- 
gelicanus B, die andere (b bei Holder) durch den Romanus R 
und die gemeinsame Vorlage V' des Vindobonensis V und des 
Cantabrigiensis S dargestellt wird.

Am einfachsten liegt natiirlich die Sache, wenn beide Re- 
censionen in einer Form ubereinstimmen: denn dann stand diese 
zweifellos in der gemeinsamen Vorlage, die ich den „Archetypus“

*) Fur die von Holder ale Signaturen der beiden Reccneionen an- 
gewendeten fetten Buchetaben a und β habe ich, da dieselben in der 
Druckerei nicht vorhanden und aueserdem nicht eimnal eehr praktiech 
eind, die fetten Antiqua-Buchetaben a und b eing09etzt.
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Wert der einzelnen Handschrift oder Handschriftenklasse. sondern 
lediglich rnn die Frage. ob die fur den Archetrpus sicher be- 
zeugte Form als eeht-ionisch anzuerkennen ist Um das zu ent- 
scheiden. mussen wir die anderen Quellen des ionischen Dialektes. 
vor allem die Inschriften und die Poeten. heranziehen: ja, bis- 
weilen werden wir, um ein richtiges Urteil zu fallen, auf allge- 
meine Gesetze der griechischen Sprache zuruckgreifen. Zum 
Gluck ist nun unser Herodot-Text so gut uberliefert, dass. wenn 
a und b ubereinstimmen. meistens auch die iibrigen Dialektquellen 
fur die Echtheit der betreffenden Form eintreten. Ausnahmen 
kommen natiirlich vor: in den Archetrpus waren bereits teils 
attische Formen (z. B. ein rereinzeltes rtoUi statt ττ-oiX) — diese 
meist durch Nachlassigkeit — . teils sogenannte Hrper-Ionismen 
(z. B. Troieetr statt rrouh) eingedrungen.

Schwieriger und complicierter ist der Fall, wenn die beiden 
Recensionen n ich t  u b e r e i n s t i m m e n :  denn dann mussen wir 
jede einzeln auf ihre Zuverlassigkeit hin priifen. Da nun der 
W ert einer Handschrift oder Handschriftenklasse sich l ed ig l ich  
darnach bestimmt. wie treu sie die Lesart des Archetrpus bewahrt 
hat. so lautet, wenn a eine andere sprachliche Form bietet als b. 
die erste und wichtigste Frage: rwelche der beiden Formen stand 
in dem gemeinsamen Archetrpus?·* — oder, wenn keine der 
beiden dem Archetrpus zuzusprechen ist: „welche ron ihnen konimt 
der urspriinglichen Lesart des Archetrpus am nachsten?^

Wenn wir fragen: ,,welche Form stand im Archetrpus?*'·. so 
heisst das keineswegs: ..welche Form ist nach den iibrigen Quellen 
des Dialektes, den Inschriften und den Dichtern. als echt-ionisch 
anzusetzen ?·* Denn es waren, wie ich schon oben andeutete. die 
Sprachformen des Archetrpus keineswegs streng ionisch. einheit- 
lich und konsequent: die Nachlassigkeit der an das Attische ge- 
wohnten Abschreiber einerseits und andererseits das Streben. dem 
Texte Herodot's ein moglichst strenges alt-ionisches Gepriige 
zu geben, hatten bald nur gelegentlich bald mit grosser Konse- 
quenz die echten herodoteischen Formen schon aus dem Arche
trpus rerdrangt Wenn deshalb die Recensio b eine dialektisch 
rein ere Form hat als a, so ist damit immer noch nicht erwiesen, 
dass dieselbe wirklich im Archetrpus stand. Denn sie kann einer 
an sich richtigen, entweder bewussten oder nur zufalligen Ver- 
besserung in a entsprungen sein. Ein Beispiel mag das erlautern.



189

Neben dem regelinassigen und gewohnlichen πολτ stand schon im 
Archetypus, wie aus der Ubereinstimmung von a und b hervor- 
geht, gelegentlich auch das un-ionische attische πό)»ει. Nun setze 
man den Fall, dass an irgend einer Stelle in a πάλι, in b ττόλει 
iiberliefert sei: ist da ohne weiteres sicher, dass der Archetypus 
das echte 7tokl hatte? Kann nicht vielmehr im Archetypus das 
attische πόλει gestanden haben und von a (an sich natiirlich mit 
Fug und Recht) in das dialektgemasse πόλι geandert sein?

Fiir die Beantwortung der Frage, welche von zwei Formen 
im Archetypus stand, sind zwei Kriterien massgebend:

1 ) Wenn die beiden Recensionen a und b n u r h i e r u n d  
da  einmal in einer Form abweichen, die oft vorkommt und fiir 
gewohnlich in beiden Recensionen gleich lautet, so ist es durch- 
aus w a h r s c h e i n l i c h ,  dass diejenige Recension die bessere ist, 
welche an jenen einzelnen Stellen die der Regel nach in beiden 
Recensionen auftretende Form enthalt — ganz gleich, ob dieselbe 
auf den Titel „echt-ionisch“ Anspruch machen darf oder nicht.

2) Wenn die Recensionen a und b k o n s e q u e n t  in irgend 
einer oft wiederkehrenden Form von einander abweichen oder 
wenn sie eine seltenere, vielleicht gar nur ein- oder zweimal be- 
legte Form verschieden iiberliefern, dann bleibt uns natiirlich 
nichts anderes tibrig, als mit Hiilfe der iibrigen Quellen des ioni- 
schen Dialektes festzustellen, * welche der beiden Formen echt- 
ionisch und zu Herodot’s Zeit gesprochen ist. Lassen uns die 
Iibrigen Dialektquellen im Stich, dann fallt uns die schwere Auf- 
gabe zu, nach allgemeinen Kriterien unser Urteil zu fallen. Wir 
werden uns z. B. darnach umsehen mtissen, ob sich zu derjenigen 
Form, in welcher die beiden Recensionen von einander abweichen, 
analoge Formen linden, die in beiden Recensionen gleich lauten. 
Oder wir werden priifen, welche von zwei Lesarten an s ich 
eigenartiger und dem Verdachte der Korruptel weniger ausgesetzt 
erscheint: denn sie tragt an sich mehr den Stempel der Echtheit 
als eine abgeschliffene Fonn, die vielleicht gar dem Attischen 
nahe steht.

Wenn wir diese beiden Gesichtspunkte in  j e d e m  einzelnen 
Falle, wo a und b aus einander gehen, zur Anwendung bringen, 
so sind wir sicher, unserer Dialektdarstellung stets diejenige Form 
zu Grunde zu legen, welche a l l e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  nach 
im Archetypus gestanden hat, und damit ist ja die Frage nach
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dem Werte der beiden Handschriftenklassen in praxi ffir nns er- 
ledigt. Ich betone das ausdriicklicb, weil man immer wieder der 
Anschaunng begegnet, dass es fur eine richtige Beurteilung nnd 
Darstellung des herodoteischen Dialektes wesentlich darauf an- 
komme. ein allgemeines absehliessendes G e s a m m t u r t e i l  fiber 
den objektiven W ert jeder der beiden Recensionen zu erhalten. 
Ein derartiges Urteil Terfiihrt leicht dazu, die eine Recension im 
allgemeinen der anderen gegenfiber zu berorzugen, und davor ist 
dringend zu warnen. Keine der beiden Recensionen giebt ein 
r o l l i g  reines und treues Bild des Archetypus; jede ron ihnen 
enthalt willkfirliche und zufallige Fehler und bei rerschiedenen 
Lesarten muss desbalb in jedem einzelnen Falle die Probe ge- 
macht werden. Ein auf Grand aller einzelnen Falle abgegebenes 
Gesammturteil; dass die eine Recension im allgemeinen besser 
und zuverlassiger sei als die andere, hat lediglich dann prakti- 
schen Wert, wenn uns weiter gar keine anderen Kriterien zu 
Gebote stehen. um zwischen zwei rerschiedenen Lesarten ron 
a und b zu entscheiden — also in dem oben unter no. 2) am 
Ende angegebenen Falle.

Das Gesammturteil fiber den Wert der beiden Recensionen 
a und b, wie es sich mir nach sorgfaltiger Priifung der einzelnen 
Falle ergeben hat, lautet, der berrschenden Ansicht entgegen, 
dahin. dass d ie  Recens io  a dem A r c h e t y p u s  n a h e r  s teht  
als b,  weil der Schreiber der Handschrift a ausserordentlich 
gewissenhaft, ja fast pedantiscb war und treu an seiner Vorlage 
festhielt, auch wenn er sie nicht rerstand. Ich bin fiberzeugt. 
dass die moisten seiner Fehler bereits in seiner Vorlage enthalten 
waren. Ganz anders geartet zeigt sich uns der Schreiber von b: 
er d a c h t e  und u r t e i l t e .  Das sind zwei Eigenschaften, die wh
an einem librarius leider nicht sehr schatzen, besonders wenn es 
sich um einen dialektisch abgefassten Text handelt Es kann ja 
sein, dass ein solcber „verstandiger; Schreiber mit gesundem 
kritischen Urteil manche Fehler seiner Vorlage — also auch 
falsche Dialektformen, mogen es Atticismen oder Hvper-Ionismen 
sein — entfernt und verbessert: aber rechten Dank wissen wir 
ihm daixir nicht. Im Gregenteil, durch seine an sich vielleicht 
richtigen Vermutungen erschwert er es uns nur, die ursprfingliche 
tjberlieferung zu erkennen. Geradezu verwfinschen aber werden 
wir seine konjekturale Ader, wenn er gute richtige Formen seiner 
Vorlage einfach andert, weil er sie nicht versteht Dieser Vor-
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wurf trifft den Schreiber von b nicht selten. Ich verweise, um 
ein schlagendes Beispiel anzufiihren, auf das Adjektivum άπαξός 
„einzig in seiner Art“, das an der einen der beiden Stellen He
rodotus, an denen es vorkommt, in a ganz ricbtig iiberliefert wird 
(άπαξ a =  άπαξά H  79s), wahrend in b scblankweg επάξια 
dafiir eingesetzt ist; an der zweiten Stelle (II 96 c) haben beide 
Recensionen άπάξιοι, und es beriihrt fast komiscb, dass die 
Herausgeber von Portus an bier allgemein επάξιοι vermuten,

| gleich als seien sie das dem Genius von b schuldig.
Von jenen beiden Tendenzen, die schon den Text des Arche- 

typus mit nicht-herodoteischen und nicbt-ionischen Formen durch- 
setzten — namlich der auf Nachlassigkeit und Gedankenlosigkeit 
berubenden Neigung, attische Formen statt ioniscber zu schreiben, 
und dem entgegengesetzten Streben, den Text nocb ionischer zu 
macben als er scbon war, hat die e r s t  ere ihren Einfluss in 
ziemlicli gleiclier Weise auf a und b geltend gemacht. Es ist 
natiirlicli schwer, die teils zufalligen teils ziemlicli regelmassig 
wiederkehrenden A t t i c i smen  von a und b gegen einander ab- 
zuwagen: meinem Urteil nacli stellt sich die Rechnung fur a 
giinstiger als fur b. Besondei*s hat a das unbestreitbare Ver- 
dienst, gerade seltene und eigenartige Dialektformen, die in b 
gern ins Attische umgesetzt oder doch atticisiert und vereinfacht 
wurden, rein und unverfalscht erbalten zu haben. Ein Beispiel 
mag das zeigen. Der Perfektstamm zu α'ιρέω lautet bei Herodot 
mit der sogenannten attiscben Reduplikation άρ-αιρτΓ : diese Form 
ist in beiden Recensionen im ganzen ctwa 20mal Iiberliefert; 
an zwei Stellen scheint sie schon im Arcbetypus verderbt zu sein 
(αΐρψ.εε I I I  39. — άναιριμώς b : άνψρη'λώς a VI 36a). An 
fiinf Stellen aber ist sie in a ricbtig iiberliefert, in b dagegen 

it entweder atticisiert oder dock der Reduplikationssilbe beraubt 
ϋ< (όιαραίρηται a: όιηρηται b I I  1647 — παραραιρημενος a: πα- 

ραιρημένος b I I  126g — ί)7εαραιρημένος a: υπαιρημένος b I I I  
65is — ά7ΐαραιρησϋαι a: ν7εαιρεϊαΙϊαι b I I  159a — άραιρημέ- 

i voq a: άφαιρημένος b I I  93 1 a).
Was die zwe i te  Quelle falscher Dialektformen, die Neigung 

i zum ϋ 6βι!·Γβίΐ3βη des ionischen Sprachcharakters betriflft, so pilegt 
i man der recensio a den Vorwurf zu machen, dass sie an H y p er -  
,1 I o n  is men weit reicher sei als b , vgl. z. B. S mvth S. 93 „tbe 

Florentine M. S. (A) of the tenth century contains a greater 
’ farrago of perverse Ionisms than is found in the Romanus (R)

I,
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of the fourteenth century**. Selbst wenn diese Behauptung richtig 
sein sollte, so ist damit keineswegs eine besondere Giite der re- 
censio b erwiesen. Da der librarius von b den tiberlieferten 
Text seiner Kritik unterwarf nnd mit Konjekturen schnell bei 
der Hand war, so ist es mir bei dem konservativen Charakter 
von a in den meisten Fallen sehr wahrscheinlich, dass eine von 
a iiberiieferte hyper-ionische Form schon im Archetypus stand 
und von b so zu sagen emendiert wurde. Dann ist natiirlich, 
wie ich ausdriicklich wiederhole, die Lesart von b fiir den iiber- 
l ie fer ten  Herodot-Text — und um diesen handelt es sich doch 
iiir uns ausschliesslich — ohne jeden Wert und kommt neben a 
gar nicht in Frage. Wir diirfen zugleich nicht vergessen, dass 
diejenigen echt-ionischen Formen, die b den hyper-ionischen For* 
men von a gegeniibersetzt, sehr oft zugleich die attischen vul- 
garen Formen sind und dass es vielfach mehr als zweifelhaft 
erscheint, ob wir sic als alt und echt-ionisch oder als atticisiert zu 
betrachten haben. Wer die Handschriftenklasse b deshalb lobt 
weil sie dann und wann dem ol/Jeiv in a das kontrahierte echt- 
ionische — aber auch attische — or/Mr entgegen stellt der hat 
sich sein Urteil liber den AVert von a und b recht leicht ge- 
macht

Ich mochte diesen Abschnitt nicht schliessen, ohne nochmals 
nachdnicklich zu betonen, dass ein a l lgem ein es  Werturteil 
uber a und b fur eine Darstellung des herodoteischen Dialektes 
ohne jeden Nutzen ist. Mogen wir a hoher stellen als b oder 
umgekehrt b hoher als a: damit kommen wir keinen Schritt 
weiter. Die Frage, ob a oder b die bessere Lesart hat, muss 
bei jeder e inze lnen  Form und an jeder einzelnen Stelle auft 
neue aufgeworfen werden, und unsere Entscheidung, mag sie fur 
a oder fiir b giinstig ausfallen, gilt immer nur fiir den einzelnen  
Fall.

4* Hippokrates.

Die ionische Prosa des Hippokrates wird von den Alten 
„rein, schlicht und unvermischtu genannt im Gegensatze zu der 
„poetischenw Sprache des Herodot (vgL oben S. 185). Dieses 
Urteil bezieht sich jedoch nur auf den Stil, nicht auf das dia-
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lektische Gewand und berechtigt uns nicht zu dem Schlusse, 
dass im Altertume der Dialekt der hippokratischen Schriften 
noch reiner war, als er uns iiberliefert ist.

Der Dialekt der unter dem Namen des Hippokrates auf uns 
gekoramenen Werke, wie er schon in dem Archetypus unserer 
Handschriften stand, setzt sicli aus echt-ionischen, hyper-ionischen 
und attisch-vulgaren Formen zusammen: dabei treten aber die 
attischen Elemente derartig hervor, dass das Ganze den Eindruck 
eines attisch-ionischen JVlischdialektes macht.

Die von mancher Seite noch immer verfochtene Anschau-
ung, Hippokrates habe wirklich einen ionisch-attischen Mischdialekt
gesprochen und geschrieben (urns Jahr 400 v. Chr.!), hat so wenig
innere Wahrscheinlichkeit und aussere Anhaltspunkte fur sich,
dass ich es fur unnotig und unerspriesslich halte, sie zu.bekampfen.
Wer sich aus dem Grunde zu ihr bekennt, weil er die hand- ··
schriftliche Uberlieferung fur treu und glaubwurdig halt, den 
verweise ich auf die Ausfiihrungen von G o m p e k z  (Sitzungsberichte 
d. Kais. Akademie zu Wien, Bd. 120, S. 77 ff.). Von manchen 
der im Hippokrates mit grosser Regelmassigkeit auftretenden 
attischen Formen konnen wir sicher erweisen, dass sie urspriinglich 
nicht im Texte standen: denn ganz vereinzelt und zwar nur 
unter dem Schutze gelegentlicher Korruptelen und Missverstand- 
nisse hat sich die ionische Fonn erhalten. Es ist also zweifellos, 
dass mit der Verbreitung und dem haufigen Abschreiben der 
Werke des Hippokrates eine „massenhafte Austreibung specifischer 
Dialektformen und deren Ersetzung durcli gemeingriechische“ 
stattgefunden hat, und das nimmt bei Schriften, die „weit mehr 
um ihrer praktischen Nutzlichkeit als um ilirer literarischen Be- 
deutung willen gelesen wurden“, gar kein Wunder.

Wenn also in dem uberlieferten Texte des Hippokrates eine 
Form steht, die unseres Wissens nicht-ionisch, sondern gemein- 
griechisch war, so ist dieselbe unbedingt dem Hippokrates abzu- 
sprechen und von der Darstellung seines Dialektes auszuschliessen.

Damit ist ja nun allerdings noch nicht gesagt, dass wir bei 
einer Ausgabe der hippokratischen Schriften in alien gleich- 
massig die attischen Formen durch ionische zu ersetzen haben. 
Das wurde, wie G o m p e h z  bemerkt, nur dann statthaft sein, wenn 
das Corpus Hippocrateum das ware, was es nicht ist: namlich das 
Erzeugnis eines Autors und einer Zeit. Freilich ist in unseren 
Handschriften der Dialekt der zweifellos echten und der mit

H o f f m a n n ,  die griochisehen Dialokte. Π Ι. Jg
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ziemlicher Sicherheit als unecht erwiesenen Schriften des Hippo- 
krates im wesentlichen der gleiche. Aber moglich bleibt es 
immer, dass die Nachahmer des Hippokrates in spaterer Zeit die 
Gesetze des ionischen Dialektes nicht mehr so streng beobachteten, 
wie ihr Meister, zumal wenn sie ihre Kenntnisse desselben ledig- 
lich aus Litteraturwerken schopften, und dass also der ionisch- 
attische Mischdialekt in den pseudo-hippokratischen Schriften den 
Autoren selbst, nicht etwa erst den Abschreibern und Benutzern 
seinen Ursprung verdankt.

Ob der von Hippokrates gesprochene und geschriebene Dia- 
lekt bestimmte charakteristische Eigenheiten besass, lasst die trau- 
rige Uberlieferung leider nicht erkennen. Wesentlich scheint er 
sich von dem Dialekte Herodofs nicht unterschieden zu haben. 
Zwar hat Ljttrk acht Abweichungen des Hippokrates von He- 
rodot zusammengestellt und Smyth S. 106 hat ihnen noch wei- 
tere sechs hinzugefiigt Aber, von dem hippokratischen Worte 
πονλύς =  herod. πυλλός abgesehen, sind alle jene Specialitaten 
des Hippokrates gegeniiber dem Herodot nicht etwa eigenartige 
ionische Bildungen, sondern einfach attisch-vulgare Formen (z. B. 
ovv =  herodot. c3r, 9ανμα =  herod. ΰώμα, ξνν ~  herodot. avv, 
μέγε&ος =* herod. μέγαΰος u. s. w.). Als solche sind sie doch aber. 
wenn nicht entschiedene Griinde dagegen sprechen, zu den gemein- 
griechischen, nicht zu den ionischen Bestandteilen des uns liber- 
lieferten Textes zu rechnen; ja, bei mehreren derselben konnen 
wir sogar direkt den Nachweis fuhren, dass sie von Anfang an 
gar nicht beim Hippokrates gestanden, sondern erst die echt-ioni- 
schen Formen, die mit den herodoteischen gleichlauteten, aus dem 
Texte verdrangt haben.

Ein abschliessendes Urteil tiber den Wert der Handschriften 
des Hippokrates hinsichtlich des Dialektes wird erst dann abge- 
geben werden konnen, wenn die neuc kritische Ausgabe von 
Ilberg und Kuehlewein vollstandig erschienen ist (Bd. I Leipzig 
1895). So viel steht jedenfalls fest, dass der Parisinus A (no. 
2253, XI. Jahrh.) den Dialekt am reinsten iiberliefert und dass 
deshalb die in ihm enthaltenen Schriften in erster Linie fur die 
Dialektdarsteliung zu verwenden sind. Littre hat A vollstandig 
und, nach den geringen Al^veichungen der Collation Kuehle- 
ΛνΕΐΝ’β p. C X X X  zu schliessen, gerade in den dialektischen 
Formen ziemlich sorgfaltig verglichen. Auch die Lesailen des 
altesten Codex, des Vindobonensis Θ (X. Jahrh.), sind bereits in

1
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der Ausgabe von Mack Wien 1743 veroffentlicht worden, und 
Littke hat diese Handschrift fur seine Ausgabe nochmals colla- 
tionieren lassen (bis auf die Novaot II III). Erst in Gomperz’ 
Ausgabe der Schrift ,,περί τέχνης“ (s. unten S. 228) und in dem 
vorliegenden I. Bande der editio K uehlewein sind der Marcia- 
nus Μ (XI. Jahrh.) von Littre nur fiir Bd. IX  222—273 be- 
nutzt) und der ihn erganzende Vaticanus V zur Geltung gekominen.

5. Herodas.
Wenn ich von alien Iarabographen nur dem jiingsten, dem 

uns erst kiirzlich wieder geschenkten Mimiambendichter Herodas 
ein paar Worte widme, so geschieht das deshalb, weil man seine 
eigentlichste Bedeutung fiir die Geschichte des ionischen Dialektes 
noch nicht geniigend hervorgehoben hat.

Die Sprache des Iambus, der eigensten Dichtungsart des 
ionischen Stammes, war von Anfang an rein-ionisch und von 
den Einfliissen anderer Gattungen der Poesie vollig frei. Das 
schloss ja natiirlich nicht aus, dass im Iambus, wie im Epos und 
im Melos, alte archaische Formen fortlebten, die von den Iambo- 
graphen im gewohnlichen Leben nicht mehr gebraucht wurden: 
Hipponax hat sicher, wenn er sich zwanglos unterhielt, nicht 
mehr das alt-ionische ληόν, das fiir seine Verse durch Fragment 88 
bezeugt ist, sondern λέων gesprochen. Diese vereinzelten ar- 
chaischen Formen, die in den meisten Fallen leicht als solche zu 
erkennen sind, beweisen natiirlich nicht im mindesten, dass die 
Iambographen durch alle Jahrhunderte in einer fest gepragten, 
vollig erstarrten Sprache dichteten.

Da der Herodas in der zwciten Halite des III. Jahrh. v. Chr. 
lebte und dichtete, so liegt ja die Yermutung nahe, ihn als einen 
der letzten Auslaufer der lebendigen ionischen Dialektpoesie zu 
betrachten. Allein wenn wir unseren Inschriften trauen diirfen, 
so war zur Zeit des Herodas der ionische Dialekt als lebendiges 
Ganze bereits ausgestorben. Es haben sich zwar gerade vom 
ionischen Dialekte manche einzelne Erscheinungen, wie z. B. das 
Zahlwort τέσσερες, die Feminina auf 4η bis in die spate romi- 
sche Kaiserzeit behauptet: aber schon urn 250 v. Chr. war der Sieg 
der κοινή auf ionischem Boden entschieden. Dazu kommt noch 
ein Zweites. Herodas stammte, wie sein beriihmterer Landsmann

13*
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Hippokrates, wahrscheinlich aus Kos: wenigstens schwebt ihm 
diese Insel bei mehreren seiner Mimiamben deutlich als Scbau- 
platz der Handlung vor. In Kos aber redete man dorisch, und 
Herodas kann also nicbt einmal einzelne Auskiange des Ioni- 
schen dem Volksmunde seiner Vaterstadt abgelauscht baben.

Herodas hat seine Kenntnis des ionischen Dialektes lediglich 
aus der Litteratur geschopft und, wie Theokrit, sein alterer Zeit- 
genosse, fiir seine aolischen Idylle eifrig die tote Sprache des 
Alkaios und der Sappho studierte, so war Herodas in demjenigen 
Autor, der den Choliambus, den Vers der Mimiamben, erfunden 
hatte, im Hipponax, sehr belesen. Manchen drastischen Aus- 
druck, manches Bild und mancbe alte Form hat er diesem „Alt- 
meister“ der derben Volksspracbe entlehnt.

Herodas schreibt also einen kiinstlich-ionischen Dialekt und 
steht auf einer Stufe mit den sogenannten pseudo-ionischen Pro- 
saikern wie Aretaeus, Arrian und Lukian. Und doch ist er an 
Weil unseren besten Quellen des ionischen Dialektes gleich: 
denn deijenige Dichter, den er bewusst und mit Sorgfalt nach- 
ahmte, sprach und schrieb ein altes gutes Ionisch, das durchaus 
originell und von jeder Ziererei und Convention frei war, und 
da uns von diesem Dichter selbst, dera Hipponax, nur wenige 
Verse und noch dazu grosstenteils bei dem wenig zuverlassigen 
Tzetzes uberliefert sind, so sind die trefflich auf Papyrus geschrie- 
benen Mimiamben des Herodas fiir uns geradezu eine Fundgrube 
fur die Formen und den Wortschatz des hipponakteischen alt- 
ionischen Dialektes. Alles Altertiimliche und Eigenartige im 
Dialekte des Herodas ist zweifellos aus dem Hipponax heriiber- 
genommen.

Ubrigens ist der uns erhaltene, schon im II. Jahrb. v. Chr. 
— also wenige Jahrzehnte nach der Bliitezeit des Dichters — 
niedergeschriebene Text des Herodas ein treffendes Beispiel dafiir, 
wie friih die Texte der ionischen Schiiftsteller mit attisch-vul- 
garen Formen durchsetzt wurden. Es ware vollig verkehrt, wollte 
man das Schwanken zwischen der ionischen und der attischen 
Form, wie es in der Handschrift nicht selten ist, dem Herodas 
zur Last legen. D er  wusste von alien wesentlichen Eigenheiten 
des ionischen Dialektes ganz genau Bescheid und machte gewiss 
nicht den Tertianer-Fehler, dass er fiir das richtige ov*ov bisweilen 
ojtov schrieb. Aber schon den Zeitgenossen und noch raehr 
den folgenden Generationen war die Sprachform der Mimiamben
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gleichgiiltig: die Stoffe und die witzige Dialektik waren es, an 
denen das Publikum Gefallen fand; auf die gewissenhafte Bei- 
behaltung der Dialektformen legte man weniger Gewicht.

6. Johannes Grammaticus,
drei Compendien π ε ρ ί  5Ίάόος.

Die unter dem Namen des Johannes Grammaticus (6 Jahrh. 
n. Chr.) iiberlieferten drei kleinen Abhandlungen περί διαλέκτων, 
deren Inhalt ein recht diirftiges Excerpt der alexandrinischen 
AVeisheit darstellt, behandeln auch den ionischen Dialekt Es 
war anfanglich meine Absicht, den Text dieser drei Compendien. 
der in den einzelnen Handschriften stark verderbt ist, wieder- 
herzustellen und mit dem vollstandigen kritischen Apparate in 
seiner urspriinglichen Form herauszugeben, wie ich das mit den 
drei Compendien περί Λιολιδος in Bd. I S. 204—222 gethan 
habe: das Manuskript liegt druckfertig neben mir. Doch habe 
ich nach reiflicher Uberlegung diesen Plan fallen lassen, da bei 
den grossen Umwandlungen, die der ursprungliche Wortlaut der 
Regeln in den verschiedenen Handschriften erfahren hat, ein 
kritischer Apparat im Verhaltnisse zu dem geringen Werte, .den 
die Wiederherstellung des urspriinglichen Wortlautes besitzt, allzu 
umfangreich ausgefallen sein wiirde. Ich begniige mich also 
damit, die handschriftliche Uberlieferung und den Inhalt der drei 
Compendien (die Regeln sammt den Beispielen) in gedriingter 
Form vorzufuhren.

Diese Kiirze erscheint mir auch deshalb geboten, weil die 
drei Compendien fiir eine moderne Darstellung des Ionischen 
nahezu wertlos sind. Wer eine Geschichte der alten Grammatik 
schreibt, den mag es ja interessieren zu wissen, wie weit die Alten 
selbst die Erscheinungen ihrer Dialekte beobachtet, gesammelt 
und beurteilt haben; ja diese antiken Arbeiten haben in dem  
Falle auch fur uns Modernen noch Bedeutung, wenn ihre Quellen 
heutigen Tages iiberhaupt nicht rnehr oder nur unvollstandig 
erhalten sind. Das trifft aber auf den ionischen Dialekt nicht 
zu. Die Verfasser jener drei Compendien περί Ίόδος haben fiir 
ihre Darstellung lediglich den Homer und den Herodot be- 
nutzt, also zwei Autoren, die wir noch ebenso vollstandig und,
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wie ich ausdriicklich hinzufugen will, mit genau den gleichen  
Dialektformen besitzen: auch den von jenen benutzten Text des 
Herodot zierten schon hyper-ionische Bildungen wie fiaorfJeg, 
oiyJeiv u. a. Dazu kommt, dass unter den etwa 50 Eigenheiten 
des ionischen Dialektes, die in den Compendien aufgezahlt wer- 
den, sich viele homerische Formen befinden. die entweder iiber- 
haupt nicht ionisch (z. B. f.ίασι?.ψς, vJyJ.v&t, )*ε)χτ/ωσι u. a.) oder 
allgemein poetisch waren (z. B. die Tmesis, der als Imperativ 
verwendete Infinitiv, u. a.).

Streng genommen lassen sich also jene drei Compendien 
iiberhaupt nicht zu den Quellen des ionischen Dialektes rechnen. 
Wenn ich sie hier vorfiihre, so geschieht das nur deshalb, um zu 
beweisen, dass die alten Grammatiker vom ionischen Dialekte 
tatsachlich nicht mehr wussten als wir und dass ihr Urteil im 
hochsten Grade beschrankt und willkiirlich war. Fiir die Dar- 
stellung des Dialektes selbst hat ihre Weisheit keinen TVert und 
wird deshalb von mir nicht weiter beriicksichtigt werden.

Dass ich bei der folgenden Inhaltsangabe auf einen kritischen 
Apparat verzichten musste, versteht sich von selbst: nur in weni- 
gen wicbtigen Fallen findet sich die varia lectio angegeben. Die 
einzelnen Regeln fiihre ich in deijenigen Reihenfolge und mit 
denjenigen Beispielen an, die der Archetypus besass. Fehlt ein 
Paragraph in einer Handschrift ganz, so habe ich diese Hand- 
schrift oder Handschiiften in EUammern hinter der betreffenden 
Regel hinzugesetzt.

Das Compendium I
ist une uberliefert 1) in einem codex Leidensis «  1, abgedruckt in der 
Ausgabe des Gregorins Corintbius von Schaefer  S. 628—629; 2) unter 
deni Namen dee Johannes Grammaticus in dem Sammelwerke Thesaurus 
Cornu copiae et Horti Adonidis =  t ,  auf Seite 235 A der 1496 bei Aldus 
erecbienenen ersten Auflage; 3) in einem codex Vaticanus =  v, abge
druckt in der Ausgabe des Gregorius Corintbius von Schaefer S. 694. 
In v  hat das Kapitel περί */άδος den Anfang, die §§ 1—7, eingebusst.

Diese drei Handscbriften (t bat den Wert einer Handschrift) stellen 
zwei Recensionen dar: t  und v  geben auf eine gemeinsame, von 1 nicht 
benutzte Quelle zuruck. Der Archetypus, dem 1 einerseits und die Vor- 
lage von tv  andererseits entstammt, hatte bereits einen Fehler, namlich 
αντοΐς in § 1 sta tt ΆτΜς. Dieser Fehler ist deshalb interessant, weil er 
une zeigt, dass die Vorlage des Archetypus noch in Uncialen gescbrieben 
war (AYTOIC statt ATGIC).
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Den In h a l t  des Compendium I bilden 13 Paragraphen, von denen 
drei allgemeinere Bemerkungen enthalten (§ 1, 12, 13). In den iibrigen 
10 Paragraphen werden fiinf Eigentiimlichkeiten des ionischen Dialektes 
besprochen und zwar so, dass dieselben in § 2—6 schlechthin als Regeln 
gegeben und dann in § 7—11 mit Beispielen wiederholt werden (vgl. das 
Compendium I περί ΑΙολίδος in Bd. I S. 205 ff.). Diese fiinf Eigentiimlich- 
keiten sind: 1) ionisch η =  attisch a , 2) die „aufgelosten“ Formen der 
Verba contracta, 3) ionisch κ =  attisch π , 4) die Psilosis, 5) die „Heraus- 
nahme“ („Hypexaresisu) des i aus dem Diphthongen ει: darunter scheint 
der Verfasser, dem Beispiele nach zu schliessen (αντί του πονεΐσ&αι π ο -  
νέεοΰα ι)  nur die „Aufl5sung“ des ει in εε im medialen Infinitive der 
Verba auf -έω und somit einen speciellen Fall der zweiten Regel zu ver- 
etehen.

Die Be l e ge  fur diese vier, beziehungsw. fiinf ionischen Dialekt- 
erscbeinungen sind dem H e r o  d o t  entnommen. Fur ionisches η =  att. a 
werden ϋ ν ρ η ν ,  ή μ έ ρ η ν ,  ώ φ ε λ ε ί η ν  angefuhrt: die beiden ersteren For
men stehen oft bei Herodot, die letztere in Buch VII 139 (ώφελίην). Als 
Beiepiel fiir die „Aufl5sung“ geschlossener Formen der Verba contracta 
dient in 1 und t  der oft von Herodot gebrauchte Infinitiv π ο ι ε ε ι ν : frei 
zugesetzt und deshalb ohne Gewahr sind die Formen ποιέω, βοάω und 
χρνσόω in v. Ebenso findet sich die fur ionisches κ =  att. π heran- 
gezogene Form κώς oft im Herodot. Endlich stammen auch die beiden 
Beispiele fur die Psilosis aus Herodot: επ ί ππ ω ν  (επ' ίππον 1, επίππωνΧν) 
steht in Buch IV 64 und 116, von εποράν  sind mehrere Formen iiber- 
liefert, speciell der Infinitiv in Buch III 53.

Von den nur in der Handschrift 1 stehenden Schlussparagraphen 
12 und 13 ist der erstere (>γεγόνασι 6ε αυτής μεταπτώσεις 6'«) naturlich 
auch aus Herodot I 142 entnommen; und wenn der Verfasser in § 13 als 
ionische Schriftsteller ausser dem Herodot auch den Homer, Hesiod, Ana- 
kreon, Hipponax, Demokrit und Iiippokrates nennt, so haben wir wenig- 
stens das beruhigende Bewuseteein, dass er diese fur seine Darstellung 
nicht benutzt hat.

Compendium II.
Den Nachweie, dass die bisher ale Einheit betrachteten Compen- 

dien II und III zwei selbstandige Werke bilden, babe icli in Bd. II 208ff. 
gefiihrt. Das Compendium II ist uns in folgenden Ilandschriften iiber- 
liefert:

t. In dem Thesaurus Cornu copiae et Ilorti Adonidis, S. 239B—241A 
und zwar unter dem Namcn des Johannes Grammaticus.

S. In einem codex Schellersheimianue, abgedruckt in der Ausgabe 
des Etymologicum Gudianum von Sturz p. 677—678.

V. In einem codex Vaticanus, abgedruckt in der Ausgabe des Gre
gorius Cor. von Schaefer S. 694—700.

m. In einem codex Meermannianus, abgedruckt in der Ausgabe 
des Gregorius Cor. von Schaefer S. 649—654.
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b und c. In zwei codices Barocciani no. 72 und 103 der Bodleiana 
zu Oxford, herausgegeben von Rich. Schneider, Leipzig 1894, im Jahres- 
bericbte des Kgl. Gymnasium zu Duisburg (Schneider’s A =  b, B =  c). 
Hier ist das vollstandige Compendium eingeleitet mit den Worten: *άρχη 
των διαλέκτων των παρά τον κύριον Θεοδοσίου τον  'Αλέξανδρέως διορ- 
ϋω&εισών (διορϋθ)ϋέντο)ν be).

a . In einem codex Augustanus, abgedruekt in der Ausgabe des 
Gregorius Cor. von Schaefer S. 667—669.

Au$8erdcm steht das Compendium nocb in drei werfclosen Hand· 
scbriften, einem Parisinus no. 2662 und in zwei Harleiani no. 5693 und 
6290, von denen der erstere auf den Baroccianus C, der zweite auf den 
Baroccianus b zuruckgeht (vgl. Rich. Schneider a. a. 0. pag. 3).

Diese Handscbriften zerfallen in d r e i  Gruppen: es gehoren — wie 
sich aus dem Wortlaute der Regeln, aus der Reibenfolge derselben, aus 
gemeinsamen falschen Beispielen u. s. w. ergiebt — eng zusammen s und t, 
m und v, be und a. Diese drei Gruppen bilden aber nicht drei selb- 
standige Recensionen: vielmebr ist es mehr als wabrscheinlieb, dass mv 
einerseits und b c a  andrerseits in engerer Verwandtschaft stehen und auf 
eine gemeinsame Vorlage zuruckgehen, die von tS nicht benutzt wurde. 
Das Stemma der Handschriften gestaltet sich also folgendermassen:

A r c h e t y p u e

v  m be  a

§ 1. Ion. -ης =* att. -ας: Έρμείης, 2ωσίης. [a].
In tS ist die Bemerkung daran gehangt: ταντα γάρ οί"Ιωνες τρέπου- 

σιν, όταν μη η τετραμμένα έκ Αωριέων ώς εΐρηται* Έρμείας Έρμείης * οι γάρ 
Δωριείς ον τρέπονσιν αντά.

§ 2. Ιοη. -εω =  att. -ον: Πέρσεω, Ξέρξεω, Πηλψάδεω. [ma].
§ 3. Ion. -εος =  att. -ονς im Genetive, ion. -εα =  att. -η 

im Akkusative Maskul. der adjektivischen εσ-Stamme: Λημο- 
σ&ένεος, αμα9έος; zJ ημοσΰίνεα, άμαΟέα. [a].

ευσεβέος fur άμαϋέος m.

§ 4. Ion. -εος =  att. -ονς im Genetive Neutr. der adjek
tivischen εσ-Stamme: ευσεβέος. [may].

Als Beispiele fiigen tS binzu: δυσγενέος, δνσσεβέος.

§ 5. Ion. -ηος =  att. -εως von Nominativen auf -ενς: βασι- 
ληος, ΐΑγψίλλτ\ος. [a].

In be ist hinzugefugt: κατά δε *Ηρόδοτον βααιλέος καί κατά τους 
νέους * Ιωνάς, «
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§ 6. Ion. -εος =  att. -ους im Genetive der Neutra auf -og, 
Stamm -εσ-: ιζλήϋ-εος. [a].

An Beispielen eind hinzugefugt τούχεος in m , σκάφεος τείχεος βέ)χος 
δρεος in ν.

§ 7. Ion. -ψ ς  =  att. -εις von Nominativen auf -ενς: βασι- 
λψς. [ma].

An Beispielen fiigt V Άχιλλήες Πηλήες hinzu | βαοιληες και βααιλεες 
7ΐαρα τοΐς νεωτέροις be.

§ 8. Ion. -ίων =  att. -ών von 1?-Stammen: Περσίων, νυμ
φίων. [a].

Ale Beispiel fiigen be Ά&ηνέων hinzu J der Verfasser beraerkt aus- 
driicklich: τό νυμφαίαν Αιολικόν εστι (diese Worte fehlen in be).

An me r k .  Hinter § 8 schiebt t  den ionischen Dativ auf -oioi rait 
den Belegen κα).οΐοι, οοφοιοι ein. Derselbe ist in § 12 des Compendium III 
besproclien.

§ 9. Ion. -rpi =  att. -α ις : νυμφίοι, [a].
»ουγγραφομένου μεν του ι, μη εκφωνούμενου δε« | statt des zweiten 

Beispieles haben be Άϋήνησι.

§ 10. Ion. -η =  att. -a im Nominative: ΚΉρη, χώρη. [a].
Hinzugefugt sind ώρη οπείρη in mv, nur ώρη in be.
Anmerk .  Zwischen § 10 und 11 sind in t  durch willkurliclie Um- 

etellung die von den ubrigen Quellen in der richtigen Ordnung iiber- 
lieferten Paragraphen 30 — 89 eingeschoben worden.

§ 11. Ion. -ovv =■ att. -ώ im Akkus. Sg. der Feminina auf 
-ω : 'ίουν, y iήτουν, Σαζεφουν. [ma].

Nach v  soil der jonieche Akkusativ auf -ών geendigt haben: Λη
τών, Σαπφών!

§ 12. Tilgung eines Iota: τεονία&αι τεονείσ&αι, [av].
Vgl. Compendium I § 6 und § 11 | πονέοϋαι sm be, πονέεοϋαι t :  also 

i stand πονέσϋαι jedenfalls im Archetypus | in m ist κλονέοϋαι zugesetzt.

§ 13. Ion. -ιος =  att. -εως im Genetive Sg. der t-Stamnie: 
) πολιος, σχίσιος. [a].
{ Statt οχέσιος steht in t  δφιος, statt πόλιος in m γνώσιος | nach V soil 
 ̂ der Genetiv im Ionischen auf -εως geendigt haben: εύρέσεως, πόλεως, σχέοεως!

§ 14. Umstellung der Liquidae: Υ,ραδίη statt καρδια, [ma].
§ 15. Epanadiploeis: λελάχωσιν ==» λάγωσιν, Υ,έκλνϋι =  

•ν.λνΟί. [ma].

§ 16. Diaeresis im Dativ Sg. der εσ-Stamme: βίλεϊ, 
ί εγχει. [ma].

■‘ ■■j

A
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A n m e r k .  Die §§ 17 and 19 fehlen in ts . In t  sind sie aus einem 
Exemplare der Klasse Y — specie!! der Gmppe mv — nacbgetragen 
nnd zwar zusammen mit § 18, der auf diese Weise in t  zweimal steht.

§ 17. Anastrophe und Hyperbaton: *δώρ' arcδ αιρέίσ$αι« 
statt aqaiQtio&ai, y/xcca βονς ' Υπερίονος ηελίοιο ησ&ιον* statt 
κστησ&ιον. [sma].

Statt des ersten Beispieles haben be: τόνδε προαεφη — προς τόνδε έφη.

§ 18. Exaeresis des Iota aus dem Diphthongen el: 'Ey.τό- 
ρεος, χρνσεος. [a].

§ 19. Diaeresis der Adverbia auf -ώς von Adjektiven auf 
-ης: ατρε/Αως. [sma].

In V ist ά).ηϋεως zngesetzU

§ 20. Fehlen des temporalen Augmentes: εχον. [smav].
In be sind ιλον, αγαπούν (!) hinzngeiugt.

§ 21. Diaeresis der Endung -εις im Nominative Plur. der 
Substantive auf -eve: βασιληες, und der Adjektive auf -ης und 
-νς: αλη&ίες, δξίες. [a].

In m ist άτρεκέες binzugefugt.

§ 22. Zusatz (Prosthesis) eines Iota zu e: έϊως statt ίως, 
y.eivrj statt %ενη. [a].

In be hier fehlend, aber am Ende des Compendium mifc § 23 nacb- 
getragen | in mv ist στεινή =  στενή, in v allein εΤασεν hinzugesetzt.

§ 23. „Verwandlung“ von oi in ες: ερίηρες statt ερίηροι, 
νιέες statt νιοί, ίρνσάρματες statt ερνσάρματοι.

In be bier fehlend, aber am Ende mit § 22 nachgetragen.

§ 24. Diaeresis der neutralen Nominative Plur. auf -η in 
•εα: τείχεα, und der Genetive Plur. auf -ών in -ίων: τειχίων.

Hinzagesetzt sind : op εα ts, βέλεα mv, μεΐεα v | beim Genetive setzen 
mv βελέων und v allein ιιελεων σκαφέων binzu.

§ 25. Zusatz eines v zu ο: ονρος, vovaog, οννομα.
§ 26. Wandel von σσ in ξ: διξά statt δισσά.

§ 27. Herausnahme eines Iota: δέξω statt δείξω, άπόδεξιν 
statt arcόδειξιν. [b].

mv fugen das falscbe Beispiel δελός =  δειλός binzn.

§ 28. Diaeresis in den Participien auf -ουμενος: λνπεόμενος 
—  λνπονμενος.

Hinzugesetzt ist ποιεόμενος in ae, μαχεόμενος in mv.
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§ 29. Diaeresis der Endung -ών zu -ίων in den Participien 
deijenigen Verben, deren Imperativ auf -ει endigt: φρονέων (Im- 
perat. φρόνει), νοέων (Imperat. voei). [v].

Stark gekurzt ist der ganze Paragraph in ab e  | t s  bemerken aus- 
driieklich, dass βοών  n i c h t  Diaeresis erleide.

§ 30. Ion. ών => att. ovv. [smvj.

§ 31. Psilosis in der Zusammensetzung: χατορώ. [mv].

§ 32. Gebrauch des Artikels als Relativ: τον =  ovy την =  
ην. [mv].

§  33. Ion. κ =  att. t z  im Frage- und Relativ-Pronomen: 

κοσα, όχόσα, οχως. [bcmv].
a  hat andere Beispiele: δκότε, κον, όκοΐος.

§ 34. Ion. ω =  att. a: »τόν γάρ αν&ρωτζον ών&ρωπον λέ- 
γονσι χαι τον αριστον ώριστονζ.

Gemeint ist naturlich die Krasis in dem N o m i n a t i v e  άνθρωπος =  
ό άνθρωπος, ώριοτος «  6 άριστος. Das hat auch der Schreiber von m  
empfunden, indem er den iiberlieferten Text in ,,οΤον άνθρωπος άνθρωπος, 
άλλοι ώλλοι anderte.

§ 35. Ion. ω =  a t t  αν: &ώμα =  &αυμα.
θώυμα S, θωμά „rubro in θώνμα mutatum" b | in mV ist κώμα =  

καύμα, in v allein ώριον =  αυριον hinzugefugt. *

§ 36. Tmesis: Πελοπος νήσος =  Πελοπόνησος, άγριον 
ελαιον =  αγριελαιον, άγριον αιγα =  αίγαγρον. [m].

In tS  ist ουός άγριον =  ονάγρου zugeeetzt.

§ 37. Infinitiv statt Imperativ: »πάντα μάΚ άτρεχ,εως αγο- 
ρενεμεν« (Β 10) == αγόρευε.

In ts  steht als zweites Beispiel »πειραν δ* ώσ κεν Τρώες« (Δ 66 71) 
<= πειρώ.

§ 38. Maseulinum an Stelle des Femininum: έσπερος (be- 
legt mit dem Verse a 423 σ 306) «= εσ?ζίρα. [mv].

In b ea  ist durch Fliichtigkeit § 38 mit § 39 verschmolzen; ebenso in t .

§ 39. Nominativ statt des Genetives: »οί δε δυο σχότνελοι 
c μεν ουρανόν ενρυν ιζάνει« (μ 73) statt ιών δυο σχοιιεΚων. [ιη].

Da in b e a  und t  dieser § durch Fliichtigkeit mit dem vorigen ver
schmolzen ist, findet eich die urspriingliche Fassung nur in t  und V | als 
zweites Beispiel fiigen b cav  hinzu: »άμφω d* εζομένω« statt άμφοτέρων 
καθεζομένων im Verse Γ  211.

§ 40. Ion. a statt η: μεμαχνΤα statt μεμηχυΐα ( J  435),



204

Πλασμένος statt Μ.ησμίνος (Ν  269, Π  538 776, Ψ  69, ν 92. 
ιο 40), αλασιος statt αλτβτος (episch).

mv baben den Febler αηλαστος. v -

§ 41. Ion. η =  att. 5: ’Ήρη =  "Ηρα. [m].
In t s  stebt ale zweites Beispiel στείρη =  στείρα.

§ 42. Ion. η =* att. a (als Eigentiimlichkeit der νεότεροι 
genannt): αληίϊει'η «  α?.η&εια. [sm],

§ 43. Tilgung von anlautenden Konsonanten: εϊβειν statt 
fat βει v. [in].

§ 44. Einschiebung der „uberfliissigen Silbe w»*“ zwischen 
Proposition und Verb: εξ ών ειλον (Herodot Π  40β), απ ωι 
εδοντο 'Herodot I I  399). [m].

§ 45. Abstossung anlautender Buchstaben: κείνος =  εκεί
νος, ορ τι\ — εορτή.

§ 46. Abstossung des syllabischen Augmentes: νόει, τενγε, 
τίκτε.

Die Beispiele gebe ich nacb tS: in m  feblt no. 1, νόει ηοίει τίκτεν y, 
τίκτεν Ιεγεν be, τίκτεν )Λγετ τρεχεν a.

§ 47. Ion. rt =  att. φ: άπιχομην. [m].
In be ist άηεΐlor, in a anεΐλεν hinzagefugt.

§ 48. Tmesis: *)Jwv κατά ταύρον εόηδώς* (P  542), s/.ατά 
όέ χτάνεν 'Ηετίωνα* (Ζ  416). [bcm].

Nur t  und s scheinen die ursprfinglicbe Fassung erbalten zu haben : 
in av ist die Regel seltsam entstellt und mit are τ’ εδραμον (Herodot 
I 664 VII 1564 2184/5), ara τ’ άηεδοντο belegt.

A n m e r k .  Mit diesem § 48 endigte das Compendium II. E r bildet 
aucb tatsaehlich den Abscbluss in s ,  m und V (fiber m  siebe die Ein- 
leitung zu Compendium III). Was t ,  a und be dahinter noch hinzufugen. 
sind teils Paragrapben, die an Ort und Stelle vergessen waren und deshalb 
am Ende nacbgetragen wurden: in t  die §§ 17 19 18 in dieser Ordnung 
aus einer Handsebrift der Klasse Y, in be die §§ 22 und 23, in e der 
§ 37, — teils freie Zusatze aus anderen Quellen: in ea die Regel, dass 
die νεα Ίάς in den dritten Personen PI. ond im Dativ PI. das Ny ephelk. 
nur dann eetze, wenn es metrisch erforderlich sei; in be die Bemerkung, 
da9s die Ionier das Perfekt statt des Aoristes gebrauchten (fra εΐδωμεν 
sta tt Tva γνωμεν), ferner die Lebren, dass zu κεράς γήρας die Genetive 
κέραος γήραος gebildet wurden, und dass die vulgaren Aoriste εδέσματα 
εκ&δαρα im Ioniscben έδερμηνα έκάδηρα lauteten.
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Com pendium  UI.

Als zusammenhangendes Ganze ist das Compendium III nur in dem 
[Thesaurus Cornu copiae etc. ;=? t  erhalten und zwar ausserlieh unmittelbar 
|angeschlos8en an das Compendium II, auf S. 241A—242 B. Der Text von 
tt ist desbalb im Folgendeu zu Grunde gelegt.
| Einzelne Paragraphen des Compendium III sind in dem codex Meer- 
imainiianus =  m unmittelbar dem Compendium II, das in m  die Para· 
kgraphen 1—25 umfasst, angehangt worden. Es sind das § 3 =  m § 26, 
§ 12—17 =  m § 27—32, § 19 =  m § 33, § 20 =  m § 34.

Endlich hat Gregorius von Corinth =  g fur die zweite Halfte seiner 
Darstellung des ionischen Dialektes (§§ 52—191) ausser anderen Quellen 
vornehmlich das Compendium III benutzt. Allerdings fehlen bei ihm die 

fmeieten derjenigen Paragraphen, die das Compendium III mit dem Com· 
jpendium II teilt, da Gregorius diese aus der letzteren Quelle bereits in 
kseinen ersten Teil (§§ 1—51) aufgenommen liatte. Auch im iibrigen ist 
jdae Compendium III nicht so vollstandig von ihm verwertet worden wie 
das Compendium II.

Das Compendium III besteht aus zwei ausserlieh scharf gesonderten 
Teilen, die urspriinglich vielleicht von einander unabbangig waren. Der 
erete reicht bis zu dem Paragraphen 24, der seinem Inhalte nach einen 
deutliehen Abschluss bildet: wahrend in diesem ersten Abschnitte a l l g e -  
m e i n e r e  Eigentiimlicbkeiten des Dialektes behandelt werden, folgt in 
den §§ 25—31 =  g § 80—191 die Aufzahlung e i n z e l n e r  ionischen 
Worte, eine Art Lexikon. Dasselbe ist in t  stark gekurzt: in g  mag ja 
lreilich andererseits eine Menge Material aus anderen Quellen hinzu- 
gefiigt eein.

Fur die aussere Gestalt der folgenden Inhaltsangabe gelten die Be- 
merkungen auf S. 198. Die Seitenzahlen hinter g  beziehen sich auf die 
Ausgabe des Gregor von Schaefer.

§ 1. 7 /  ’lag δια/ΛΥ.τος [όμοια] εστί τή 7calaiy Ι4τ&ίδι+
ταυ τη δέ ώς h t i  ιτολν "Ο μ ηρός τε ναι 1Ησίοδος ναι Ιάρχίλοχος 
νεχρηνεαι ναι ’Ανακρέων v.ai 1 Ηρόδοτος, εστι δε αυτής Ιδιώ
ματα · [mg].

§ 2. Ion. η =  att. α: ΰ ύ ρ ψ /Ή ρ ψ , εστίην. [mg].
Vgl. Compendium II § 10 und 41.

§ 3. Ion. -ησι »  att. -aig: ναλήσι, αοψήσι, πύλησι.
In m § 26 1 fehlt bei g: vgl. jedoch § 12 =  g § 58 S. 462 und 

Compendium II § 9 =  g § 5.
§ 4. Ion. kurzes a «  att. η: ohne Beispiel. [m].
Bei g § 52 S. 451.
§ 5. Γίνεται δε εν τη 91αδι διαλέντψ ζτρόσ&εσις, άφαίρεσις, 

• συγκοπή, παρεν&εσις, [εναλ?*αγή, μετα&εσις,] πλεονασμός, διαί- 
, ρεσις. [m].

, Λ ,;..
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Der Schreiber, irre geleitet darch den gleichen Ausgang von παρεν- 
ΰ ε σ ι ς  nnd μετά-ΰεσις,  ubersprang die beiden Worte εναλ).αγή und μετά- 
ϋεοις, welche naeh Ausweis der §§ 10 und 11 bier gestanden haben 
mussen | Vgl. g  § 53 S. 452.

§ 6. Π ρό σ&εσις: ,,εϊνεν.α §ιγεδανης“ — ενετ/.α, ,”Ιλιον
εΐσω“ =  ίσιο, ,,μοννος έων“ — μόνος, „ξεϊνος ο 6* ονκ f&e- 
λει“ — ξένος, ,,αρτον ονλον =  όλον. [m].

Bei g  § 53 S. 452—453 fehlt ξεΐνος: dafur ist ονρος =  δρος hinzu- 
geselzt.

§ 7. ΐΛ φ α ίρ εσ ι ς :  ορτή =  εορτή, I’m].
Das zweite Beispiel in t :  Ιράν =  ιερόν gehort nicht hierher | bei g 

§ 53 S. 456 eind ale Beispiele hinzugefugt: κείνος =  εκείνος, κεΐοε =  εκεΐσε.

§ 8. Σνγν.ο/τη: „ μ (όνυχας (ίπτζονςί1 — μονόννχας, ,,νΑπ- 
πεσον“ =  /Μΐέπεαον, „φέρτε“ =  φέρετε, ,;/.αν:/Αοντεςίί =  κα- 
τατ.οιμη(λησόμενοι. [m].

Vollig andere Beispiele stehen bei g  § 53 S. 457: οΤμα «= οΤμημα, 
κάμμορος =  κακόμορος, εξαιτος =  εξαίρετος, αρσαντες — άρμόοαντες.

§ 9. Παρέν&εσις:  έρίγδονπος =  ερίδονπος, νμείων =  
ίμέων, σφείων =  σφέων. [m].

Von g  § 53 S. 453 werden als Beispiele der Parenthesis εινατος =  
ένατος, ττνείοντες =  πνεοντες angefuhrt.

§ 10. 'Εναλλαγή:  ηοτί =* 5τρθ£, Ιεροί' =  ξηρόν, ,,^εε'ρω 
μεν επονται“ =  δεύρο, ,,τι&ήμενον εντεα χα?*ά“ =  τι&έμενον, 
ΟΥ,ως =  όπως. [«»]·

Von g  § 53 S. 461 ist die εναλΛαγή in eine συστολή (ξερόν =  ξηρόν) 
und eine εκτασις (τιϋήμεναι =  τ<#/μ£να<) zerlegt. Der Wandel von π in 
der bei g  hier fehlt, ist im Compendium II § 33 =  g  § 27 besprochen.

§ 11. Μ ετα & εσ ις: ν,ραδίψ =  ν.αρδίαν, ,,τέτρατον ήμαρα 
=- τέταρτον, ,,Υ,ρατερδς Λιομήδης“ =  καρτερος. [m].

Von g  § 56 S. 488 ist als Beispiel noch άταρπητός =  άτραπητός 
hinzugeeetzt.

§ 12. Π λ ε ο ν α σ μ ό ς  eines i in den Endungen -οισι =» -o££,
=  -ΐ]ς (-αις): ποταμοϊσι, καλοΊσι, σοφήσι.
In m § 27 wird nur der Dativ auf -οισι als Beleg herangezogen | 

von 8Γ § 53 S. 462 ist der weibliche Dativ mit Μούσασιν (lies Μονσησιν) 
belegt.

§ 13. J ι α ί ρε σ ι ς :  $όος =  $ονς, χνόος =  χνονς, &ρόος 
=  &ροΐς.

In m § 28 | das dritte Beispiel fehlt t  | bei g  § 71 S. 479 lauten die 
Beispiele νόον, ρόον, χρόα =  χροΰν.
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§ 14. Ion. -εω =  att. -ον im Genetive Sg. der mannlichen 
177-S tam m e: τοξότεω, \Ατρείδεω, Λαέρτεω, Πηλείδεω, Πηλειάδεω, 
Λαερτιάδεω.

In m  § 29 | Πη)Μδεω fehlt t, τοξότεω und Λαερτιάδεω fehlen m  || In
I g  fehlt diese Regel, weil sie schon im Compendium II § 2 =  g  § 6 ent-
Ihalten is t ; dagegen verbreitet sich g  in § 75 S. 486 ff. liber die ,,παρέν- 
\ϋεσις“ des a in den Genetiven Πη?^ιάδεω Λαερτιάδεω.

§ 15. Ion. -εος =  att. -ονς im Genetive: Σωκράτεος, δho- 
! μήδεος, Λημοσ&ένεος. [g].

In m § 30 I Δημοοϋένεος fehlt m | die ganze Regel fehlt g, weil sie 
! schon im Compendium II § 3 =  g  § 11 enthalten ist.

§ 16. Ion. -εϊ =  att. -εν im Dative: ^ωκράτεϊ, Λιομήδεϊ, 
Ζγχεϊ, τείχεϊ, ξίψεϊ. [g].

In m  § 31 I in t  ist Πηλέϊ =  Πηλέΐ zugesetzt | die ganze Regel fehlt
g , weil sie schon im Compendium II § 16 =  g  § 34 und g  § 11 ent
halten ist.

§ 17. Ion. -άων =  att. -ών im Genetive Plur.: ν.ρηνάων, 
πυλάων, μονσάων. [g].

In m § 32 I in m wird nur das erste Beispiel angefiihrt.

§ 18. Fehlen des Augmentes im Prateritum: ayov, φέρον, 
ελαυνον, ορχονμην, τρέχον, λέγον. [mg],

Vgl. Compendium II § 20 und 46 =  g  § 23.

§ 19. Infinitiv statt Imperativ: τανύσαι =  τάννσον, κεϊσαι 
=  κεϊσον. [g].

In m § 33 | Vgl. Compendium II § 37 =  g  § 32.

§ 20. Endung -αται: τετράφαται =  τετραμμένοι εϊσί, τετά- 
χαται =» τεταγμένοι εϊσί, κε/Χίαται «=> κέκλινται.

In m § 34 I bei g  § 74 S. 483—486 erscheinen andere Beispiele: 
νενίφαται, λελέχαται, γεγράφαται, πεφράδαται, ήλεύϋαται, πεποιέαται, βεβοέαται.

§ 21. Diaeresis bei den Verbis auf -έω : φρονέω, λαλέο), 
νοέω. [mg].

Die in t folgenden Worte *χρνσέφ άνά οκήπτρφ, άργνρώ άργνρέω*
I gehoren nicht liierher | Vgl. Compendium II § 29 Anmerk. =  g  § 14.

§ 22. Diaeresis im Particip der Verba auf -έω : φρονέων, 
λαλέων, ποιέων. [mg].

Vgl. Compendium II § 29 =  g  § 14.

§ 23. *H δε των δνϊκών ακρίβεια παρ' αυτοϊς φυλάσσε
ται. [mg].

§ 24. CH  μεν ονν αρχαία *Ιάς μετέπεσε 7ΐαρά την των καν-
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οιγ,οίιτων παρατροτζψ* διέμεινε δε εως εν.είran· των χρόνων, 
οτε εποιήοαιτο οι ’Ίωνες τάς αποικίας υ μ ι  διεοπόσηοαν εις πλείο-
νας τόπους. [m].

Ziemlicb gleichlantend bei g  § 79 S. 490.
A n m e r k .  Hiermft schliesst der erste Teil des Compendium TTf, 

vgL die Bemerkung S. 205 Mitte. Von dem zweiten Teile istin  m  nichts 
erhalten.

§ 25. Λέγεται δε naq αίτοϊς 6 μέν /Λεπτής ΥΛττόλης. [g].
Gemeint ist das libmen χισοάλης, ioniscb χιξά)2ης, ygl. die Inscbrift 

no. 105B ans Teos: κίξάλ)αιςί9 Akk. Plnr.

§ 26. η δε δυναμις γρατος. [g].

§ 27. ο δε λόγος μν&ος. Bei g § 81 S. 493.

§ 28. τό ~δεj νγιαίνειν ονλειν. Bei g § 80 S. 491.

§ 29. τό δε σίτων (και αίτοϊς) αψών υ μ ι  Οψεων, [gj.
Die Worte xat αντόϊς sind vielleicbt ζη »το de αύτοΐς οφιτ* ζη ver- 

voilstandigen.

§ 30. τό δέ ων ίων. [g].
Statt ώτ ist in t  οω* fiberbefert.

§ 31. to δε [ο] αυτός ωντός. [g].
[§ 32. Τ τς  δε αντωνυμίας διαιρονοιν όντως' σφών Οψεων 

υ μ ι  y m t c i  παρέν&εοιν τον ι οψείων, ημεων ημείων, υμέων νμείων, 
υ μ ι  τα ομοια.]

Dieser in t  den Scblnss macbende Paragraph bat an dieser Stelle 
nrsprnnglicb sicber nicbt gestanden, sondern ist wahrscbeinlicb entweder 
an einer anderen Stelle (etwa binter § 21 22) vergessen oder aos einer 
anderen Qnelle entlehnt. Inbaltlicb deckt er sicb in seinem ersten Teile 
mit § 29. in seinem zweiten mit § 9.

7. Inschriften, Handschriften und Schriftsteller.

Ein letztes Wort mag der wiederholt aufgeworfenen Frage 
gewidmet sein, wie sich die Inschriften zu den handschriftlichen 
Qnellen des ionischen Dialektes verhalten. ob die Texte der ioni- 
scben Schriftsteller. wenn sie im Dialekte von den Inschriften 
abweichen, nach diesen umzugestalten sind. Man hat diese Frage 
auf der einen Seite mit ,.ja“T auf der anderen mit „nein“ beant- 
wortet: eine Einigung ist bis jetzt nicht erzielt
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Dass die Inschriften den Handschriften gegeniiber im allge- 
aeinen urspriinglichere und zuverlassigere Quellen eines Dialektes 
ind, wird niemand bestreiten. Eine Inschrift, die im 4. Jahr- 
mndert vor Chr. aufgezeichnet ist und sich unverandert bis auf 
msere Zeit erhalten hat, darf natiirlich den Vorrang beanspruchen 
or einer Handschrift des 10. Jahrhunderts n a c h  Chr., die von 
inem im 4. Jahrh. vor Chr. vielleicht noch vorhandenen Arche- 
ypus durch viele Mittelglieder getrennt und teils durch gramma- 
ische Weisheit toils durch die Nachlassigkeit der Abschreiber 
nit fehlerhaften Formen ausgestattet ist. Die Griinde, weshalb 
nan den Inschriften keinen bestimmenden Einfiuss auf die dia- 
ektische Text-Gestaltung der Handschriften zugestehen will, liegen 
lenn auch nicht etwa in irgend welcher Giite oder Zuverlassig- 
ceit der Handschriften. Vielmehr sucht man zwischen den Man- 
lern selbst, deren Werke handschriftlich auf uns gekommen sind, 
and den Verfassern der Inschriften inn  e re  Gegensatze, die es 
.erbieten sollen, die gut uberlieferten Dialektformen dieser ohne 
iveiteres in die schlecht uberlieferten Texte jener einzusetzen.

Es ist in erster  Linie die Behauptung aufgestellt, dass der 
Dialekt der Inschriften als „Volkssprache“ nicht dem „litterari- 
;chen“ konventionellen Dialekte der Schriftsteller gleichzustellen 
lei. Diese Anschauung muss aber entschieden bekampft werden: 
veder hat es einen erstarrten, von der lebendigen Sprache los-. 
^elosten ionischen Litteratur-Dialekt gegeben noch sind die In- 
ichriften in der Volkssprache des alltaglichen Lebens abgefasst.

Die ionischen P rosa ike r  der guten Zeit — d. h. diejeni- 
*en, welche lebten und schrieben, so lange der ionisclie Dialekt 
•loch ein natiirliches und kraftiges Leben fiihrte — sind unbe- 
lingt vor der Zumutung zu schutzen, als batten sie sich eines 
abgestorbenen, nur in gelehrten Biichern fortlel)enden Dialektes be- 
iient. Natiirlich wahlt jeder gebildete Mann, der fur ein grosseres 
Publikum Werke ernsten und wissenschaftlichen Inlialtes schreibt, 
seine ΛΥοιΙβ und Phrasen feiner, geschmackvoller und vornehmer, 
als er es im Gesprache des Alltagslebens zu thun pflegt: aber im 
iibrigen, in L a u t e n  und F o r m e n ,  spricht und schreibt er nicht 
landers als alle gebildeten Leute seines Standee. Herodot’s Ma- 
Jiier, hier und da homerische Formen zu gebrauchen, steht Gottlob 
rvereinzelt da und bietet zudem den besten Beweis gegen das 
'Vorhandensein eines starren Zunft-Dialektes. Wer da behauptet, 
•es habe von alten Zeiten her eine erstarrte ionische Prosa-Sprache

H o f f m a n n ,  die griechischon Dialokto. UI. J4

Il _
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bestanden, die allgemein in wissenschaftlichen Werken angewendet 
sei, der mag das zunachst begriinden. Es geniigt durchaus nicht 
etwa geltend zn machen, dass ein Mann wie Hippokrates aus 
dem doriscben Kos stammte und docb ionisch schrieb: denn wir 
wissen gar nicht ob er nicht scbon als Knabe ebenso gut ionisch 
wie dorisch sprechen lernte; und selbst wenn er erst als Mann 
das Ionische zum Scbriftstellem erlernte, so erlernte er doch burner 
den l e b e n d i g e n  Dialekt se iner  Zeit und seiner Umgangskreise, 
nicht aber eine tote Bucbersprache. Die Existenz eines kanonischen 
ionischen Litteratur-Dialektes ware erst dann bewiesen, wenn man 
zeigen konnte. dass sicb durch sammt l i che  alteren ionischen 
Prosaiker gut bezeugte und von dem Verdachte der Verderbnis 
freie Laute und Formen bindurchziehen, die zu der Zeit und in 
den Umgangskreisen der einzelnen Autoren nicht gesprochen 
wurden. die also entweder scbon veraltet oder urspriinglich nur 
auf ein bestimrates Dialekt-Gebiet beschrankt waren. Wer hat, 
frage ich. diesen Nachweis zwingend gefuhrt?

Etwas anders steht es ja  mit den D i c h t e r n :  dass in der 
Elegie und im Iambus archaische Laute und Formen fortlebten, ist 
scbon S. 183 und 195 erwahnt Aber diese kamen nur vereinzelt 
vor, und vor allem war kein Poet an sie gebunden, sondern gebrauchte 
daneben die lebendigen Formen seiner Z eit Im Ganzen waren auch 
die ionischen Dichtersprachen von individuellem Leben beseelt

Ebensowenig wie die ionischen Schriftsteller ein konventio- 
nelles „litterarischesu Ionisch schreiben, geben auf der anderen 
Seite die Inschriften ein Bild der alltaglichen bequemen und stark 
abgeschliifenen Sprache des Verkehrslebens: ihr Dialekt ist genau 
so gefeilt, genau so vornehm und gemessen, wie die Sprache der 
Schriftsteller. Dass Staatsdekrete, Tempelgesetze, Vertrage und 
Urkunden jeder anderen A rt nicht im Stile und Tone der tag- 
lichen Umgangssprache, sondern in der gewahlten und gehobenen 
Sprache des gebildeten Standes abgefasst sind, versteht sich 
eigentlich von selbst Hochstens konnte also in Grab- und Weih- 
inschriften die Volkssprache hervortreten. Aber auch das ist 
nicht der Fall. Wer die Mittel besass, ein Grabdenkmal mit 
einer langeren Inschrift zu setzen oder den Gottern ein wert- 
volles Geschenk darzubringen, gehorte in den weitaus meisten 
Fallen den oberen Gesellschaftsklassen an. Zudem war ja  auch der 
Steinmetz oder der Vorzeichner, der die Grab- und Weihin- 
echriften besorgte, an sich auf das „Hoch-Ionische“ eingerichtet
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I Mit dieser ersten iiTtiimlich behaupteten Yerschiedenheit 
zwischen dem Dialekte der Inschriften und. der Schriftsteller fallt 
zugleich auch der zw e i te  Unterschied, den man zwischen ihnen 
hat finden wollen: dass namlich den Inschriften im allgemeinen 
ein starkeres lokales Kolorit eigen sei als den Schriftstellern. 
Bis zu einem gewissen Grade ist das natiirlich richtig. Auch 
wenn wir die Existenz einer kanonischen Litteratursprache in 
Abrede stellen, so versteht es sich ja ganz von selbst, dass ein 

[ Schriftsteller, zumal ein wissenschaftlicher, ganz unbewusst in den 
I Bahnen seiner Vorganger auch in sprachlicher Beziehung wandelt, 

dass er sich einer iiberlieferten Terminologie und eines gewissen 
traditionellen Stiles bedient, wahrend irgend ein Magistrat, der 

! ein Ehrendekret ausstellt, natiirlich seinen hochsteignen Stil und 
Wortschatz zur Geltung bringt. Aber dabei handelt es sich 
wiederum nicht um Laute und Formen, sondern wesentlich um 
den Wortscbatz und die Phrasen: die Laute und die Formen 
sind, von ein paar Einzelheiten abgesehen, in alien ionischen In
schriften die gleichen — darauf gehe ich ja spater bei der Ein- 
teilung des ionischen Dialektes genauer ein —, von einer Ver- 
schiedenheit des lokalen Kolorits in lautlicher und formeller Be
ziehung kann bis jetzt keine Rede sein. Das moge man auch 
bedenken, wenn man die Zahl unserer Inschriften vor der Hand 
fiir zu gering erachtet, um ihnen einen Einfluss auf die Text- 
Gestaltung der Schriftsteller einzuraumen. J a , die Zahl ist im 
Verhaltnis zu der Ftille der Litteratur gering: aber die Gleich- 
beit des Dialektes in den Inschriften aller wichtigen ionischen 

| Stadte und Kolonieen ist mehr wrert als das Zeugnis vieler In
schriften aus einer einzigen Stadt. Wenn irgend eine Form auch 
nur je einmal aus Euboia, Naxos und Milet gleichlautend belegt 
ist, so ergiebt sich daraus ihr hohes vorgeschichtliches Alter, 
und wir konnen nicht im Zweifel dariiber sein, dass sie z. B. von 
Herodot gesprochen und geschrieben wurde, auch wenn die Hand- 
schriften sich dagegen auflehnen.

E in  e inz iges  Bedenken nur bleibt als w i rk l i ch  be rech -  
t i g t  bestehen: unsere Inschriften sind meistens jiinger, zum Teil 
sogar viel jiinger als die Schriftsteller. Es ist also moglich, dass 
sie eine jiingere vorgeschrittene Entwicklungsstufe der Sprache 
den litterariscken Werken gegeniiber uns darbieten. Indessen 
fallt das nicht zu schwer ins Gewicht Der ionische Dialekt ist 
von Alters her ausserst konservativ gewesen: das zeigt ein Ver-

14*



gleich der Sprache des Archilochos und Semonides mit der des 
Anakreon und Herodot Die meisten charakteristischen Eigen- 
tiimlichkeiten der Laute und Formen des VI. und V. Jahrh. 
waren schon zu Beginn des VII. Jahrh. ausgebildet und haben 
sich dann, nach Ausweis der Inschriften, auch bis zum Aussterben 
des Dialektes unverandert erhalten. Liegt also nicht an sich der 
Verdacht einer jungen Bildung vor, so dtirfen wir die Laute und 
Formen der Inschriften des V. und IV. Jahrh. unbedenklich auch 
dem Herodot und seinen Vorgangern zuschreiben.

Die Inschriften stehen also, was den allgemeinen Charakter 
ihres Dialektes betrifft, den Schriftstellem vollig gleich — was 
aber ihre Uberlieferung betrifft, bei weitem voran, und daraus 
ergiebt sich die praktische Folgerung, dass wir die Handschriften, 
wenn sie im Widerspruche zu den Inschriften stehen, im allgemeinen 
nach diesen zu andern haben. Natiirlich sind uns dabei bestimmte 
Grenzen gesetzt: wir werden nur diejenigen inschriftlichen Formen 
in die Texte setzen, die gut und ausreichend belegt sind; wir 
werden, wenn die Inschriften selbst unter einander nicht einig 
sind, lieber die Entscheidung fur eine der verschiedenen Formen 
hinausschieben als in unseren Texten voreilig und willkiirlich die 
iiberlieferten Formen andern; wir werden nicht etwa eine dia- 
lektische Form der Handschriften deshalb ohne weiteres als 
„hyper-ionisch“ ausmerzen, weil in den Inschriften bis jetzt nur 
die vulgare attische Form zu linden ist: denn bei den nahen 
Beziehungen zwischen Athen und Ionien ist attischer Einfluss 
im Dialekte schon im Anfange des 4. Jahrh. zu bemerken; wir 
werden auch, soweit es notig und moglich ist, die Inschriften 
geographisch aus einander halten und fur den Text eines insel- 
ionischen Poeten speciell die Inschriften der Inseln in erster Linie 
und die des Festlandes erst zu zweit heranziehen.

Kurzum: wie weit in jedem einzelnen Falle eine Inschrift 
fur die einheitliche Gestaltung des Dialektes eines Schriftstellers 
zu verwerten ist, das muss der sorgfaltigen Detail-Untersuchung 
und dem sprachlichen Taktgefuhle liberlassen bleiben. Dafiir 
giebt es keine allgemeinen Normen. Aber einen ionischen Text 
herauszugeben, ohne die Inschriften zu beriicksichtigen, oder in 
einer Darstellung des ionischen Dialektes die handschriftlichen 
Formen gegen die inschriftlichen auszuspielen — vorausgesetzt, 
dass die letzteren als echt-ionisch gelten diirfen — , scheint mir 
zwecklos und verkehrt zu sein.



Der ionische Dialekt.

Einteilungf des ionischen Dialektes.

Der urspriinglich einheitliche Dialekt eines jeden Volks- 
stammes lost sich allmahlich in Folge der raumlichen Trennung 
und Gruppierung oder der verschiedenartigen politischen und kom- 
merciellen Interessen der einzelnen Geraeinden und Stadte in klei- 
nere, in sich geschlossene, selbstandige Dialektgruppen auf. Wenn 
wir nun untersuchen, wie sich diese Unterdialekte entwickeln und 

! welcher Art die sprachlichen Erscheinungen sind, die einem jeden 
von ihnen das besondere Geprage geben, so werden wir dabei 
auf zwei verschiedene Vorgange des Sprachlebens gefuhrt, die 
iiberhaupt aller Dialektbildung zu Grunde liegen:

1. Laute und Formen des Grunddialektes werden in den 
einzelnen Unterdialekten o r g a n i s c h  d. h. aus psychologischen 
oder physiologischen Griinden, die in der natiirlichen inneren 
Weiterentwicklung der Sprache liegen, in v e r sch iedene r  Weise 
u m g e s t a l t e t  und wei te rgeb i lde t .  Um ein willkiirlich ge- 
wahltes Beispiel anzufiihren: der · im Grunddialekte noch unver- 
anderte urgriechische Laut q wird in dem einen Unterdialekte 
zu π, in dem anderen zu κ.

2. Altes Sprachgut des Grunddialektes geht hier und da 
entweder ver lo ren  oder wird durch Neubildungen ei’setzt, die 
keineswegs eine innere organische Fortentwicklung des Alten 
bilden, sondern mehr zufallig, oft auf iiussere Anregung hin 
(„Wellentheorie“) entstanden sind. Dies geschieht z B ., wenn 
der Spiritus asper in irgend einem Unterdialekte ganz aufgegeben 
wird oder wenn die mannlichen εσ-Stamme, deren Nominativ Sg. 
ausserlich mit dem Nominative der ?}-St&mme zusammenfallt, in 
dem einen Unterdialekte ihre urspriingliche Flexion einbiissen und 
als η-Stamme abgewandelt werden.



Es ist ohne weiteres klar, dass nur auf diejenigen Unter- 
schiede, die dem zuerst genannten Sprachvorgange ihr Dasein 
verdanken, eine i n n e r e  und o rg a n i s c h e  Gliederung eines Dia- 
lektes gegriindet werden kann. Natiirlich sind auch die sprach- 
lichen Erscheinungen der zweiten Art fur die ausserliche Ab- 
grenzung irgend eines Dialektgebietes von entscheidender Bedeu- 
tung: aber sie charakterisieren den betreffenden Unterdialekt
lediglich als kleine, selbstandige, rnehr und mehr hervortretende 
Einheit, nieht aber als das untergeordnete Glied eines Ganzen, 
dessen Lebenselemente (Laute und Formen) sich in seinen ein- 
zelnen Teilen eigenartig weiter entwickelt haben.

Ich glaubte diese allgemeinen Bemerkungen voranschicken 
zu miissen, um die innere Berechtigung und den Wert derjenigen 
Einteilung des ionischen Dialektes, die augenblicklich allgemein 
angenommen wird, in das rechte Licht zu setzen. Man pflegt 
das ionische Sprachgebiet im engeren Sinne — also mit Aus- 
schluss Attika’s — in d r e i  Teile zu zerlegen, in

a. Euboia mit seinen Kolonieen,
b. Die Kykladen mit ihren Kolonieen,
c. Die ionische Dodekapolis und die karisch-ionischen Stadte 

mit ihren Kolonieen.
Dieser Dreiteilung liegt — das ist von vornherein zu be- 

tonen — weit mehr die natiirliche bistorisch-geographische Spal- 
tung des ionischen Besitzes, als eine klare ausreichende Kenntnis 
dreier Unterdialekte zu Grunde. Freilich soli anerkannt werden, 
dass sich die drei Gruppen auch dialektisch von einander schei- 
den lassen — : aber die Unterschiede sind an Zahl vorlaufig sehr 
gering und gehoren mit zwei unsicheren Ausnahmen, auf die ich 
hernach eingehe, der oben besprochenen zw e i ten  Klasse an.

Die Ionier Klein-Asiens unterscheiden sich von denen Eu- 
boias und der Kykladen w esen t l i ch  nur dadurch, dass sie den 
Spiritus asper eingebiisst haben. Da dieser Verlust auch den 
kleinasiatisch-aolischen und den kyprischen Dialekt getroffen hat, 
so scheinen fur ihn gerade in Klein-Asien ganz bestimmte giin- 
stige Yorbedingungen bestanden zu haben.

Im ubrigen aber stehen die Kykladen den zwolf Stadten 
Klein-Asiens naher als der Insel Euboia, die in Folge ihrer Ge- 
schichte und ihrer geographischen Lage eine isolierte Stellung 
einnimmt. Euboia war entschieden viel weniger konservativ in 
der Erhaltung des alten Sprachgutes als die beiden anderen



215

Dialektgebiete. Es offnete dem Einflusse fremder Dialekte seine 
Thore: der Wandel von σσ in rr, dem wir in Eretria und Oro- 
pos begegnen, wird sicherlick von den Bootem entlehnt sein. 
Andere Erscheinungen, wie die friihen Dative auf -ο*ς und der 
Rhotacismus in Eretria, sind wohl an Ort und Stelle entstanden 
und nicht von auswarts eingefuhrt Dass in den westlichen Ko- 
lonieen von Chalkis der ionische Dialekt gar mit Dorismen durch- 
setzt wurde, beweisen die Inschriften no. 7, 8, 10.

Damit haben wir das w ic litig s te  Material fur die Drei- 
teilung des ionischen Dialektes beisammen, und ich wiederhole: 
die eben angefiihrten Eigentiimlichkeiten betretfen nur den Ver- 
lust alten Sprachgutes, und seine Ersetzung durch willkiirliche 
Neubildungen, nicht aber die organische „Spaltungu und Weiter- 
entwicklung eines dem Grunddialekte angehorenden Sprach-Ele- 
mentes. Es sc h e in e n  nun aber auch einzelne wirklich o rg a 
n ische Dialektunterschiede in dem ionischen Sprachgebiete vor- 
handen gewesen zu sein. Streng beweisen lassen sich dieselben 
freilich vor der Hand noch nicht: doch verdienen zwei derselben 
erwahnt und besprochen zu werden.

Wie ich schon auf S. 2 ausfuhrte, besass der ionische Grund- 
dialekt neben dem spitzen urgriechischen langen e den aus a 
entstandenen breiten α-Laut. In den Inschriften alten Alphabetes 
werden beide Laute auf den Inseln Naxos, Keos und Amorgos 
unterschieden (£ =  e, 0 =* a): dagegen dient fiir beide in Chalkis 
der Buchstabe wahrend umgekehrt in Klein-Asien mit seinen 
Kolonieen, auf Paros und auf Thasos beide Laute durch 0 
wiedergegeben sind. Folgt nun daraus, dass auf Euboia das ur- 
ionische breite a in e und umgekehrt in Klein-Asien das ur- 
ionische e in a iibergegangen war? Das erstere anzunehmen ist 
sehr bedenklich, weil die Euboer den wahmcheinlich von den · 

i Kykladen ausgehenden Buchstaben 0 uberhaupt nicht kannten 
und deshalb den Laut a sehr gut durch das Zeichen des am 
nachsten verwandten Lautes e wiedergeben konnten. Dagegen 
lasst es sich wohl begriinden, dass in Klein-Asien, auf Paros und 
Thasos der urgriechische e-Laut mit dem hysterogenen a zusam- 
menfiel. Dass man fur den echten c-Laut das alte £ aufgab und 
das jiingere fiir a geschaffene 0 wiihlte, spricht an sich fiir die 
lautliche Anniilierung des alten £ an das ionische d. W ir kon- 
nen sie aber auch streng beweisen. Archilochos bildet von dem 
i;-Stamme Λυκόμβης (Vok. ΛννΑμβα Frg. 94) den Genetiv yfv-
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echtes η hat, und ebenso endigt auf Thasos der Genetiv der 
9?-Stamme haufig auf -ενς -εος: diese analogischen Bildungen
waren nur moglich, wenn das η in den Nominativen der -η- und 
der -εσ-Stamme gleich lautete, d. h. wenn zwischen η =  d und 
η =  e kein Unterschied bestand.

Der zwei te  auf organischer Sprach-Entwicklung beruhende 
Dialektunterschied, der v i e l l e i c h t  das Ioniscbe durchzogen hat, 
trennt ebenfalls das Festland von den Inseln. Es ist von 
v. W ilamowitz homerische Untersuchungen 318 die Yermutung 
geaussert, dass man auf den ionischen Inseln jτου, πώς, πότερος, 
auf dem Festlande dagegen ν.ου, ν.ώς, ν,ότερος gesprochen habe, 
dass also der urgriechisehe Laut q dort in π ,  hier in κ liber- 
gegangen sei. Das vorliegende inschriftliche und handschriftliche 
Material stellt sich zu dieser Ansicht folgendermassen:

Bei dem einzigen ionischen I n s e l - P o e t e n ,  dem Archi- 
lochos, sind die Formen mit π  die regelmassigen: που 73, πω 
25$, πως 122, ποιον 94, 7cft 60. Nur in dem einzigen Fragmente 
70 ist κ uberliefert: ο'/.οίψ 702, ον.οίοιό 703 . Wenn man ja 
nun &uch an sich vielleicht geneigt sein wird, die Formen mit 
π  den zahlreichen durch die Abschreiber hineingetragenen vul- 
garen Formen hinzuzurechnen, so besteht doch auch andererseits 
die Moglichkeit, dass in dem einen Fragmente 70 die Form 
οτ,οϊος hyper-ionisch und erst von den byper-gelehrten Gramm ati- 
kern flir οποίος eingesetzt is t H at doch die grammatische Weis- 
heit der Alten zwei Verse des Archilochos auch mit der den 
Insel-Ioniem fremden Psilosis bereicbert: 70 a 115.

In  den I n s c h r i f t e n  de r  I n s e l n  (Euboia, Kykladen) ist 
bis jetzt tatsachlich nur π  zu finden: Eretria οποραι I 85, οπότε- 
ροι 18ίο, Chalkis (Amphipolis) tcov 147, Keos οπον 42$3, 
Amorgos 7τοτέ 45, Thasos 07cov 714, όπως 71 o.

Bei den S c h r i f t s t e l l e r n  des F e s t l a n d  es schwankt unsere 
tjberlieferung zwischen κ und 7c. Im Herodot ist durchgehends 
κ iiberliefert, bei Hippokrates bald κ bald π . Von den Poeten, 
die gar nicht oder nur sehr wenig durch die Sprache des Epos 
beeinflusst sind, hat Kallinos ν .ό τ  l i ,  ν χ ο ς  l i s  (π ώ ς  nur in A): 
die Formel 0 7 τ π ό τ ε  ν .εν  ό ή  1 8 entstammt dem Epos. Bei Hip- 
ponax stehen dem γ ,ω  191 (iiberl. χ ω )  und ovlov 51 die beiden 
Formen π ώ ς  87 (sehr schlecht uberliefert) und ό π ω ς  85° gegen- 
iiber: die letztere in den von homerische m Pathos durchdrungenen
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Spott-Hexametern, die aucli andere unionische Formen des Epos 
aufweisen. Bei Anakreon ist dreimal κ iiberliefert: y.ov 1*, καί- 
κοζτε 33, οκως 6 3 2 ; die einzige Form mit n , namlich ποτέ 85, 
steht in einem sprichwortlich gewordenen Verse, der sein dialekti- 
sches Gewand naturlich am ehesten abstreifen konnte. Was 
endlich den Semonides betrifft, so kann man an sich zweifeln, 
ob er als geborener Samier zu den Festlands- oder zu den Insel- 
Ioniern gehort. Mit κ sind bei ihm die Formen οκον 79 i . iog 
ΌκωςΊζ* κοζτε 7gg, mit π  nur όπως I 5 und on η I 2 iiberliefert. — 
Allgemein lasst sich also sagen, dass, nach der Uberlieferung der 
dem Festlande angehorenden Schriftsteller zu schliessen, in der 
Dodekapolis κ gesprochen wurde.

Leider wird nun aber dieses Resultat durch die vierte und 
letzte Quelle vorlaufig leider nicht bestatigt: die a s i a t i s c h -  
ionischen I n s c h r i f t e n  kennen die Formen mit κ gar nicht, 
sondern gleich den Inschriften der Inseln nur Formen mit π . 
Es sind iiberliefert onoaoi 10613 aus Teos, οποίον 1312 aus Iasos, 
που 13939 aus Zeleia, οπού 173*4 aus Halikarnass: von den in 
der γ,οινή abgefassten Inschriften der BECHTEi/schen Sammlung 
no. 158 (Teos) mit που so und no. 221  (Samos) mit όπως ιο.ιβ 
sehe ich selbstverstandlich ganz ab. Naturlich beweisen ja  diese 
vier Belege keineswegs, dass bei den Schriftstellern das iiberlieferte 
κ falsch ist und dass von alien Ioniern nur 7t  gesprochen wurde. 
Dagegen berechtigen sie, weil sie in dialektreinen Inschriften aus 
guter Zeit stehen, allerdings zu der Frage, ob wirklich zu irgend 
einer Zeit — sagen wir urns Jahr 500 — allgemein in der 
ganzen  kleinasiatischen Ίάς nur κ gesprochen wurde. Es ist 
ja  doch immerhin moglich, dass nur der eine Teil der ionischen 
Dodekapolis κ, der andere aber 7c sprach. Dann bildet natiirlich 
das Auftreten von κ oder π  kein Kriterium fur die Scheidung 
der Ionier in Klein-Asiaten und Inselbewohner.

Ehe wir ein bestimmteres Urteil fallen konnen, mussen neue 
Inschriften gefunden werden.

Ich fasse das Resultat dieses Abschnittes nochmals zusammen: 
innere  o rg a n i s c h e  Unterschiede zwischen den Dialekten der 
Insel Euboia, der Kykladen und der klein-asiatisehen Dodekapolis 
sind bis jetzt n i c h t  s i c h e r  nac l izuweisen ;  was den Verlust 
alten Sprachgutes und das Eindringen von Neubildungen betrifft, 
so war Euboia den Kykladen und dem Festlande gegeniiber 
weniger konservativ.
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Der ionisehe Dialekt der Zwdlfst&dte.
Nach Herodot I  142 zerfielen die zwolf ionischen Stadte 

Klein-Asiens ihrem Dialekte nach in y i e r  Gruppen (vgl. oben
S. 39). Diese sind:

1 . Miletos, My us, Priene (die siidliche Festlandsgruppe).
2 . Ephesos, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai, Phokaia 

(die nordliche Festlandsgruppe).
3. Chios und Erythrai (die nordliche Inselgruppe).
4. Samos.
In der L i t t e r a t u r  ist nur die zwei te  Gruppe durch Schrift- 

steller vertreten, bei denen wir eine getreue Wiedergabe ihres 
heimatlichen Mutterdialektes erwarten diirfen. Hipponax aus 
Ephesos und Anakreon aus Teos haben sicher, da sie fur ihre 
Dichtungsformen keinen festen traditionellen Stil vorfanden, in 
ihren Versen nicht anders gesprochen als im gewohnlichen Leben. 
Wenigstens entsprangen ihre Abweichungen von derSprache des 
taglichen Lebens keiner etwa gewollten und bewussten Anwen- 
dung einer durch die Mode vorgeschriebenen, schon veralteten 
Dichtersprache, sondem allgemein dem Bestreben, sich iiber das 
Alltagliche in eine hohere poetische Sphare emporzuheben; dieses 
Streben beeinflusste aber im wesentlichen nur die Wahl des Wort- 
schatzes, die Wortstellung u. ahnl., aber nicht die Laute und 
Formen: diejenigen Falle, in denen Hipponax und Anakreon auf 
veraltete Laute und Formen zuriickgreifen, sind ausserst selten.

Die Fragmente des Herakleitos von Ephesos sind zu gering nnd zu 
schlecht uberliefert. nm uberbaupt die Suche nach Feinheiten des ephe- 
eischen Dialektes zu recbtfertigen.

Anders steht es mit den Elegikern aus Ephesos, Kolophon 
und Miletos. Bei Kallinos zwar hat der Einfluss der epischen 
Sprache noch keines der wichtigsten Gesetze seiner heimatlichen 
Mundart durchbrochen, wenn sich ja  auch freilich der Wortschatz 
durchaus an das Epos anlehnt. Aber schon Mimnerm liebaugelt 
mit der homerischen Sprache und verleugnet ihr zu Liebe wieder- 
holt die Laute und Formen seines Mutterdialektes. Das nimmt 
bei den jiingeren Elegikem immer mehr zu, so dass wir ihre 
Sprache, wenn sie ja  auch in ihren Grundziigen ionisch ist, 
doch keinesfalls fur lokale Dialekt-Unterschiede verwerten konnen 
(vgl. oben den Abschnitt „Die Elegie^ S. 182ff.).

Als Schriftsteller der e r s t e n  Gruppe liesse sich, abgesehen 
von den fur dialektische Detail-Untersuchungen ziemlich uner-
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giebigen Fragmenten der alteren Prosaiker (z. B. des Hekataios 
und Demokritos), der Herodot anfuhren, wenn sein Dialekt, wie 
man das vielfach glaubt und ausspricht, wirklich das milesische 
.,Hoch-Ionisch“ ware. Aber ich muss hier wiederholen, was ich 
schon oben S. 209 ff. behauptet habe: die Anschauung, es habe 
eine konventionelle ionische Gelehrten-Sprache gegeben, deren man 
sich allgemein in wissenschaftlichen Werken bediente und die aus 
dem milesischen Dialekte hervorgegangen war, steht vorlaufig ganz 
in der Luft. Ich erwarte noch den Beweis dafur, dass Herodot. 
nicht im Dialekte seiner Vaterstadt Halikarnass geschrieben hat. 
Die paar Worte, die man in speciell milesischer Form im Herodot 
hat finden wollen, sind bis jetzt aus Halikarnass iiberhaupt noch 
nicht zu belegen: wozu sollen wir also Vermutungen und kuhne 
Hypothesen aufstellen, die jeder, auch der kleinsten Grundlage 
entbehren!

Der Iambograpli Semonides stammte zwar aus Samos, also 
aus der von Herodot an v i e r t e r  Stelle genannten dialektisch fur 
sich allein stehenden Stadt — aber er lebte und dichtete auf 
Amorgos: ob er deshalb als Samier oder als Amorginer anzu- 
sehen ist, muss unbestimmt bleiben.

Wir sind also, um Herodot’s Angabe von den vier χαρακ- 
τηρες nachpriifen zu konnen, vo rnehm l ich  auf die I n s c h r i f t e n  
angewiesen. Leider ist ihre Zahl im Verhiiltnis zu der grossen 
Ausdehnung des ionischen Sprachgebietes noch recht gering und 
deshalb kann auch unser Urteil vorlaufig noch kein abschliessendes 
sein.

Eines aber steht jedenfalls fest: die Schriftsteller wie die 
Inschriften aller ionischen Zwolfstadte weichen in den L a u t e n  
und den Form en  so unbedeutend von einander ab, dass Herodot’s 
Urteil νανται di al πόλιες (Gruppe II) 7ΐροτερον λεχθεί-
arfoi (Gruppe I) ομολογέοναι vxnct γλώαααν ovdtv, σφίαι (Η ομο- 
φωνέοναιζ in keiner AVeise gegriindet ei'scheint. Das hat Bechtel 
Inschr. d. ion. Dial. 137 mit vollem Rechte l)etont. Hipponax 
und Anakreon stimmen in alien wesen t l i chen  Eigentiimlich- 
keiten des Dialektes mit Herodot iiberein. Ihre geringen Ab- 
weichungen von einander — natiirlich miissen wir von dem episch- 
liomerischen Kolorit des Herodot absehen — sind nicht sowohl 
in einer verschiedenen lokalen Farbung des Dialektes als vielmehr 
in der zeitlichen Entwicklungsstufe desselben begriindet. Ebenso 
zeigen die Inschriften aller Zwolfstadte die gleichen Grundlinien
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des Dialektes. Wenn sich aus ihnen als dialektische Merkmale 
fur Milet bisher nur die Flexion ιερεως: Gen. ιερεω =* a tt  ιερενς: 
ηρεως und vielleicht der schwache Stamm λαβ- statt ?*ηβ- in 
)xiipoucu 1)ΑψΟψ =  att. ληψομαι ελήφ&ψ, fiir Chios einige 
offenbar aolische Formen, wie die Endungen - olol - ωισι aus 
*·ονσι *-ωνσι und der Genetiv όεν,ων zu όέν.α, endlich fiir Samos 
nur der Titel δημιοργός =  a tt  δημιουργός und der zweifelhafte 
Dativ Πριηνηι (von Πριηνενς) anfiihren lassen, so miisste Herodot 
entweder ein sehr reizbares und empfindliches Ohr oder ein iiber- 
grosses Bewusstsein von dem Streng-Korrekten seiner eignen 
Sprache besessen haben, um auf solche Kleinigkeiten „eine voll- 
standige Verschiedenheit der Dialektea zu griinden.

Um Herodot’s Urteil zu begreifen, bieten sich folgende drei 
Moglichkeiten:

1 . Herodot bezieht sich mit seiner Angabe nicht auf die 
Laute und die Formen, sondern auf den Wortschatz der einzelnen 
Stadtegruppen. Diese Ansicht vertritt Bechtel Inschr. d. ion. 
Dial. S. 136.

2. Herodot bezieht sich auf alle Elemente der Sprache, 
also auch auf Laute und Formen. Dass wir nicht imstande sind, 
sein Urteil hieriiber zu begreifen und nachzupriifen, liegt an der 
Schrift Die ionischen Sprachdenkmaler sind in einer konventio- 
nellen historischen Orthographie geschrieben, die sich bei einem 
litterarisch tatigen Volke schon in friiher Zeit ausbildete und 
die dann, wenn sie einmal allgemeine Anerkennung gefunden 
hatte, von dem ganzen Volke Jahrhunderte hindurch unver -  
a n d e r t  angewendet wurde, obwohl sie tatsachlich weder die 
lokalen Eigentiimlichkeiten der Dialekte noch die zeitlichen Fort- 
schritte der Sprachentwicklung zum Ausdruck brachte. Dieses 
ist die Ansicht von Smyth Ion. Dialekt S. 26.

3. Herodot bezieht sich auf alle sprachlichen Erscheinungen 
— also auf Laute, Formen und Wortschatz: aber er hat nicht 
die Sprache der Gebildeten, sondern den Volksmund, den Dia
lekt des gemeinen Mannes im Auge. Wie dieser beschaffen war, 
das wissen wir nicht und werden wir auch wahrscheinlich genau 
nie wissen. Denn nicht nur die Schriftsteller, sondern, wie ich 
schon oben S. 210 ausfuhrte, auch die Inscbriften reden sammtiich 
die Sprache des gebildeten Standee, die sich natiirlich bis zu 
einem gewissen Grade in alien Stadten gleich blieb. Die zwischen 
ihr und der Volkssprache zweifellos vorhandenen Unterschiede
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lassen sich ihrem allgemeinen Charakter nach dadurch bestimmen,. 
dass wir einmal den niederen Volkstypus in Bezug auf XJrsprung  ̂
und Mischung untersuchen und zweitens in der Sprache der Ge- 
bildeten diejenigen vereinzelten Elemente herausfinden, die aus 
der Yolksspracbe «ngedrungen sind.

Ehe ich diese dritte von mir selbst vertretene Ansicht kurc 
begriinde, will ich zunachst auf die beiden ersteren eingehen.

Wenn Smyth gegen die e r s te  von Bechtel vertretene An
sicht einwendet, dass die natiirliche, nicht durch rhetorische Weis- 
heit beeinflusste Empfindung Herodot’s schwerlich den AVortschatz 
bei der Bestimmung eines Dialektes zu Grunde gelegt haben 
wiirde, so vergisst er die unbestrittene Tatsache, dass die alteste 
dialektologische Forschung der Griechen selbst sich gerade haupt- 
sachlich auf den Wortschatz bezog. Sie bestand in dem Sam- 
meln seltener und veralteter AVorte, die sich hier und da erhalten 
hatten, besonders solcher, die sonst nur im Homer vorkamen. 
Dass Herodot personlich auf den Wortschatz achtete, das be- 
weisen die zahlreichen Glossen, die er in seinem Werke vorbringt*

Andererseits wiirde es allerdings auffallend sein, wenn Herodot 
nu r den Wortschatz im Auge gehabt hatte und zwar ‘erstens 
deshalb, weil ein eingehendes, ich mochte fast sagen philologisches 
Studium dazu gehort haben wiirde, um le d ig l i c h  auf Grund 
des Wortschatzes zwolf Stadte so pracise zu gruppieren, lind 
zweitens, weil es durchaus unwahrscheinlich ist, dass tatsachlieh 
z. B. die Dialekte von Samos und von Chios-Erythrai einen 
vol l ig  v e r sch iedenen  Wortschatz besassen. Der erstere Ein- 
wand bedarf keiner Begriindung: er lasst sich noch heute jeden 
Tag durch die Probe bestiitigen. AVer den Versuch, zwolf Stadte 
einer preussischen Provinz auf Grund ihres AVortschatzes in meh- 
rere scharf gesonderte Gruppen zu zerlegen, praktisch gemacht 
hat, der wird unbedingt zugestehen, dass dazu ein viel liingeres 
und griindlicheres Studium gehort als zu dem viel leichteren 
Untemehmen, Unterschiede in den Lauten und Formen aufzu- 
stellen. Was den zweiten Einwand betrifft, so ist nicht zu ver- 
gessen, dass die Dialekte von Chios-Erythrai und Samos eine 
ganz andere Stellung einnehmen als die Dialekte der beiden 
grossen Festlandsgruppen um Ephesos und Milet. Auf dem Fest- 
lande hatte eine starke Mischung ionischen Blutes mit lydischem 
und kariechem stattgefunden: dass dadurch barbarische Worte in
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es aber auf den Inseln. Zwar hat Chios wahrscheinlich urspriing- 
lich aolische Bewohner getragen, die von den Ioniera unterworfen 
wurden und mit denselben verschmolzen, wahrend Samos von 
jeher rein ionisch war: aber werden die aolischen Vokabeln auf 
Chios nicht anch zugleich ionisch gewesen sein ? Unseres Wis- 
sens war der Wortschatz der Aeoler urns Jah r 400 im allgemei- 
nen nicht verschieden von dem der Ionier, und selbst wenn sich 
einzelne nicht-ionische Worte als Reste des Aolischen im Dialekte 
von Chios fanden, so lag darin fur Herodot noch kein Grand, 
den Dialekt von Chios als geschlossene Einheit dem samischen 
entgegenzusetzen.

Wenn die zwe i te ,  von Smyth aufgestellte Ansicht rich tig 
ware, dann eroffnete sich fur den Dialektologen im Ganzen ein 
recht trauriger Ausblick. Waren wirklich alle die ionischen
Laute und Formen, die in unseren Inschriften aller Orten im 
allgemeinen ganz g le i ch  gesch r i eben  werden, im gewohnlichen 
Leben in den einzelnen Stadten so v e r s c h i e d e n  ausge-  
s p r o c h e n  worden, dass Herodot mit Recht sagen konnte *6uo- 
λογίοίσιν aider*, — wurden unsere Inschriften von der starren, 
r,historischen“ Orthographie beherrscht, die den Laut nicht be- 
riicksichtigt, sondern nur eine Gleichformigkeit der Schrift im 
Interesse des Lesenden und Schreibenden aufrecht erhiilt und 
anstrebt, dann miisste all unser heisses Bemiihen, in das eigent- 
liche Leben der Sprache, in die Phasen ihrer naturlichen Ent- 
wicklung einzudringen, als zwecklos aufgegeben werden. Die 
einzige Form des Ionischen, die wir alsdann kennten, ware nur 
der Dialekt derjenigen Personlichkeit oder deijenigen Behorde, 
deren Orthographie solchen Beifall fand, dass sie allgemein an- 
genommen wurde: denn urspriinglich hat sich ja  eine jede „histo- 
rische” Orthographie irgendwo und irgendwann mit dem ge- 
sprochenen Laute gedeckt; erst damit, dass sie iiber ihr urspriing- 
liches Gebiet hinausgreift und fur Jahrzehnte oder Jahrhunderte 
kanonisch wird, tritt sie in einen bewussten Gegensatz zur Aus- 
sprache und verliert damit jeden Wert fur eine Untersuchung 
und Fixierung des lebendigen Lautes.

Es ist deshalb ein Gliick, da^  alle unsere Inschriften ent- 
«chieden Protest gegen Smyth erheben. Was ich von den 
Quellen des aolischen Dialektes in Bd. I I  253 ft gesagt habe.
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dass sie in einer durchaus „phonetischen“, nicht in einer kon- 
ventionellen historischen Orthographie abgefasst sind, das gilt 
auch von den Quellen des ionischen Dialektes, in erster Linie 
von den Inschriften, die uns hier interessieren. Sie zeigen durch
aus das Bestreben, den gesprochenen Laut so deutlich wie moglich 
durch die Schrift wiederzugeben. So bezeichnen sie haufig Er- 
scheinungen, die nur selten in der Schrift, namentlich bei histo- 
rischer Orthographie, zum Ausdruck gebracht werden z. B. Apo- 
kope in η *ς 8OA2, μή 5λάσσονες 8ΟΒ23. Nicht selten zeigt sich 
ordentlich ein Bingen mit dem sproden graphischen Materiale, 
urn den Laut moglichst deutlich auszudriicken, z. B. in εξς 8OA5, 
αναγράπψαι 1153 u. a. m.; auch das Schwanken zwischen εο und 
ευ und das TJberwiegen der letzteren Schreibung in jiingerer Zeit 
beweisen, dass man durchaus nicht starr eine uberlieferte Ortho
graphie anwendete und festhielt, sondem bemiiht war, dem all- 
mahlichen Wandel des Lautes auch in der Schrift Rechnung zu 
tragen.

Meinem Urteile nach spricht jede einzelne Inschrift deutlich 
gegen das Bestehen einer den Lautwert ignorierenden historischen 
Orthographie: es ist rein undenkbar, dass die Ionier, deren Hande 
unsere Inschriften sei es im Concepte sei es im Originate ge- 
schaffen haben, vollstandig anders geschrieben als gesprochen 
haben sollten. Es mag ja sein, dass diese oder jene sprachliche 
Eigentiimlichkeit nicht immer so vollkommen in der Schrift zum 
Ausdrucke kam, wie es uns wiinschenswert erscheinen mochte. 
Aber der gute Wille war jedenfalls vorhanden.

Die von mir vertretene d r i t t e  Ansicht legt das Gewicht 
nicht auf eine bestimmte Klasse von sprachlichen Erscheinungen, 
die fur das Urteil Herodot’s massgebend gewesen sein soil, son- 
dern vielmehr darauf, dass Herodot bei seiner Einteilung nicht 
die Sprache der Gebildeten, sondern die fur uns verlorene Volks- 
sprache im Auge hatte. Dass diese in den einzelnen ionischen 
Stiidtegruppen tatsachlich eine iiusserst verschiedene war, liisst 
sich sehr wahrscheinlich maclien.

Das n o rd l i c h e  I o n i e n  war ui'sprunglich ini Besitze der 
Aoler und kam erst nach und nach durch Kampfe in die Hande 
der Ionier, vgl. F ick  Ilias X X I. Dass aber das iiolischc Volks- 
tum und die aolische Sprache nicht untergingen, zeigen die 
aolischen Formen der dem 5. Jahrh. angehorenden Inschrift aus
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Chios no. 80: τιρ^ξοιαιν Αιβ/ιτ.ίο.  λαβωισιν Βίδ/ιβ, τεσσερα- 
ν,όντων C ΐ4 > ^νενψ,οντων C**,  7ΐεντψυόντων διών D$p,  δέν,ων 
όνων D ΐ3/ι 4. Es ist dieses eine often tliche Urkunde, in der es 
rich um den Verkauf und die Abgrenzung stadtischer Grand- 
stiicke handelt: wenn also sogar die Sprache des ionischen Ma
gistrates der Stadt Aeolismen in Lauten und Formen enthielt. 
wie viel mehr von aolischen Sprachelementen wird im Munde des 
niederen Volkes, das seinem Blute nach zum grossen, vielleicht 
sogar zum grosseren Teile aolisch war, im 5. Jahrhundert noch 
gelebt haben! |

Erinnern wir uns doch nur an eine ganz analoge Tatsache, 
die ich schon in Bd. I 4 ff. eingehend besprochen habe. Strabo 
berichtet, dass auf dem Peloponnese auch nach der dorischen 
Einwanderang in al ien Staaten noch „aolisch“ d. h. „alt- 
achaisch“ gesprochen sei, in den meisten freilich mit einer mehr 
oder weniger grossen dorischen Beimischung. Unsere Inschriften 
aber aus dem Peloponnese tragen, mit Ausnahme der arkadischen, 
durchaus dorisches Geprage, wenn in ihnen auch manche ein- 
zelne achaische Formen vorkommen, die sich mit jenen Aolismen 
in der Inschrift aus Chios vergleichen lassen. Diese Inschriften 
sind eben von dorischen Magistraten und von eingewanderten 
Dorern abgefasst; das Dorische gait, weil es der Dialekt der 
herrschenden Klasse war, als officielle Sprache, die auch fur die 
Stein-Urkunden die gegebene war. Die landeseingesessenen 
Achaer aber, die in den messenischen Kriegen das dorische Joch 
vergebens abzuschiitteln versuchten, haben nach ihrer endgiiltigen 
Unterwerfung keineswegs begonnen, mit einem Male dorisch zu 
reden, sondem haben selbstverstandlich im Verkehr mit ihren 
Familienangehorigen und Stammesgenossen ihren alten, von den 
A7atern ererbten Dialekt weitergesprochen und gepflegt und von 
Generation zu Generation iiberliefert.

Wahrend auf Chios das Ionische mit einem Braderdialekte 
rang, wurde der Volkssprache der ionischen Stadte auf dem 
k l e i n a s i a t i s c h e n  F e s t l a n d e  zweifellos ihr Geprage durch 
die Mischung von griechischen und barbarischen Elementen ge- 
geben: die nordliche Grappe von E p h e s o s  stand unter lydischem, 
die siidliche (Milet  und Priene) unter karischem Einflusse. Dass 
die Ionier lydische Weiber freiten, wissen wir und die Sprosslinge 
einer solchen Ehe mogen, wenn der Vater nicht ordentlich lydisch 
und die Mutter nicht ordentlich griechisch konnte, ein boses
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Kauderwelsck gesprocken kaken. Natiirlick kielten die vomehmen 
Kreise von Milet und Epkesus kei der kekannten Verachtung 
des Barkariscken nackdriicklick auf die Reinheit ikrer Spracke: 
in den Insckriften findet sick kein lydisches oder karisckes W ort 
Aber ein cynischer Realist wie der Hipponax aus Ephesus,

| der sich gem unter dem gemeinen Volke umhertrieb und die 
Sprache desselben gewiss vortrefflich verstand, genierte sich durch- 
aus nicht, in einer von den Gebildeten naturlich als „derb“ und 
„unfein“ empfundenen Art barbarisch-lydische Worte, sogar flek- 
tierte Verbalformen wie χόνισλε χαϊρε, in seinen Versen an- 
zubringen.

Was dem nock iibrigen vierten Unter-Dialekte der Dodeka- 
polis, dem Volksdialekte von Sam os ,  seinen Charakter verlieli, 
wissen wir noch nicht: vielleickt einfach der Umstand, dass dieser 
Dialekt vollig frei von fremden Elementen war und also die 
reinste Form des Ioniscken darstellte.

Ich hebe den Kern der von mir vertretenen Ansickt nock- 
mals liervor: die Untersckiede zwischen den Dialekten der g e 
b i lde ten  Kreise in der ganzen ionischen Dodekapolis sind, wie 
die Schriftsteller und Inschriften beweisen, so gering, dass Herodot 
unmoglich mit ihnen eine so vollstandige und strenge Scheidung 
der Stadte begriinden konnte; er muss also die Sprache des ge
meinen M a n n e s ,  die eigentliche V o l k s s p r a c h e  im Auge 
gehabt haben; diese ist sehr wahrscheinlich auf Chios ionisch- 
aolisck, in und um Ephesus ionisch-lydisck, in und um Milet 
ionisch-karisch und auf Samos endlich vielleicht rein-ionisch 
gewesen.

Γ-τ·

l l of fmnnn,  dlo Kriochiechon Dinlokto. 111. 1 >



Die im Folgenden benutzten Ausgaben 
der wichtigsten Quellen des ionischen Dialektes*

1. Die Insehriften.

Die ionischen Insehriften, von mir zusammengestell 
oben auf S. 1—82. Auf diese meine Sammlung beziehe ich 
mich schlechthin mil der Abkiirzung „In$ehr.u.

Die Insehriften des ionischen Dialektes, heraus- 
gegeben ron Bechtel in den Abhandlnngen der KgL GeseD· 
schaft der Wissenschaften zn Gottingen, Bd. XXXIV, 1887. 
Nach dieser Sammlung fuhre ich nur die in der meinigen fort- 
gelassenen kleineren nnd geringwertigeren Insehriften an. Als 
Abkurzung dient ~BInschr“.

Die thasischen Insehriften ionischen Dialektes im Louvre, 
herausgegeben τοη Bechtel in den Abhandlnngen der KgL Ge- 
sellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Bd. Χ ΧΧ Π . 1885. 
Abkurzung: „Thlnschr“.

2· Die Diehtep.

P oetae lvrici Graeci, rec. Bebgk, ed.IV, voLIInndlll, 
Leipzig 1882. Die laufenden Nnmmem dieser grundlegenden 
Ansgabe sind beibehalten. Der Text der sechs altesten nnd wich- 
tigsten Poeten ist τοη mir in diesem Bande auf S. 83—178 nen 
bearbeitet nnd zwar:

A rchilochos aus Paros anf S. 91—119.
K allinos aus Ephesos anf S. 119—120.
Mimnermos aus Kolophon auf S. 120—125. 
Semonides aus Amorgos auf S. 125—135. 
fiipponax aus Ephesos auf S. 135—157. ]
Anakreon aus Teos auf S. 157—178.

Die sparlichen Fragmente der jungeren lam bo graph en$ 
sind τοη S chxkidewix Delectus poesis Graecorum elegiacae iam-l 
bicae melicae, Gottingen 1838, und von B ergk  in den Poetae
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lyrici Graeci. ed. IV, vol. Π gesammelt. Beide Ansgaben ge- 
nilgen nicht mehr. Da fast alle Fragmente bei Athenaeus stehen, 
so that man am besten, sie nach der neuen Ausgabe des Athe
naeus von Kaibel zu benutzen:

Ananios: Fragm. 2 =  Athen. XIV 625c, Fragm. 3 =  
Athen. ΙΠ 78f, Fragm. 4 =  Athen. IX  370b, Fragm. 
5 =· Athen. VII 282 b.

Aischrion von Samos: Fragm. 1 =  Athen. VTU 335b, 
Fragm. 3 =  Athen. VII 296 e.

Phoinix von Kolophon: Fragm. 1 =  Athen. VIII 359e, 
Fragm. 2 =  Athen. XII 530 e, Fragm. 3 =* Athen. 
XI 495d.

Parmenon von Byzanz: Fragm. 1 =  Athen. I l l  75f, 
Fragm. 2 *=* Athen. V 221a.

Die Mimiamben des Herodas, herausgegeben von Richard 
Meister, in den Abhandlungen der Kgl. Sachsischen GeseUschaft 
der Wissenschaften, Philologisch-historische Klasse, Bd. ΧΠΙ, 
Leipzig 1893.

3. Die P ro saiker.

Herodoti historiae, recensuit H. Stein, Berlin, Bd. I 1869r 
Bd. II 1871.

Herodoti historiae, recensuit Holder, Prag-Leipzig, Bd. I 
1886, Bd. II 1888. Diese Ausgabe ist im allgemeinen von mir 
zu Grunde gelegt. Um das Auffinden der einzelnen Formen in 
den oft sehr umfangreichen Kapiteln des Herodot zu erleichtern, 
liabe ich dem Kapitel jedes Mai in kleinen Typen die betreffende 
Zeile nach der Ausgabe Holder’s hinzugefiigt.

Fragmenta Historicorum Graecorum, ed. Mueller, 
Paris bei Didot, Bd. I—V, 1841—1870.

Fragmenta Philosophorum Graecorum, ed. Mullaoii, 
Paris bei Didot, Bd. I—III, 1860—1881.

Heracliti Ephesii reliquiae, recensuit Bywater, Oxford 1877.
Die Ethika des Demokritos, Text und TJntersuchungen 

von Natorp, Marburg 1893. Der Text ist fur dialektische Unter- 
suchungen nur mit Vorsiclit zu benutzen, da der Herausgeber 
uberlieferte Fonnen geandert hat, oline sie in der adnotatio critica 
zu erwahnen.

Hippokrates, oeuvres completes par LittrIs, Bd. I—X,
15*



Paris 1839—1861. Nacb der Zahl der Bande (Π—IX), Seiten 
und Zeilen dieser Ausgabe fubre icb die Formen der von Ilbebg- 
Ktjeelewein noch nicbt herausgegebenen Scbriften an.

Hippokratis opera quae feruntur omnia, vol. I rec. Kueh- 
leweix, Leipzig bei Teubner 1895. Vorangesehickt sind Prole
gomena von Ilberg und K eehlewein. Auf diese Ausgabe be- 
ziebe ich mich mit „Ρ™“.

Pseudo-Hippokrates, die Apologie der Heilkunst {περί 
τέχνης), herausgegeben von Gomperz, Sitzungsber. der Blais. Akad. 
der Wissenscb. zu Wien, Phil.-hist. E3asse Bd. 120, Wien 1890.

Folgende Scbriften des Hi pp ok rates sind im Parisinus A 
(vgl. oben S. 194) iiberliefert:

Λρχΐητρ. =  περί αρχαίης ίητριν.ης LlTT. I 557—637 =  KuEHE. 
I 1—30.

J icutY·/. — περί dice!της ίγεινης Litt. VI 70—87.
Επιδημ. — επιδημιών το πρώτον Litt. Π 530—717 =  Kxjehe. 

I 180—214.
Κωοτ/.Προγ. — Kvjcr/xti προγνώσιες Litt. V 574—733.
Πτισαν. =  περί πτισάνης LlTT. II 192—529 =  Kxjehe. I 

109—179.
Τεχν. =  περί τέχνης Litt. ΥΙ 1—27.
ΤοπΛνίϊρωπ. = περί τόπων των νχιτ αν&ρωπον Litt. ΥΙ 

273-349.
Τροφ. =  περί τροφής LlTT. IX 94—121.
ΥγρΧρησ. περί νγριυν χρησιος Litt. ΥΤ 116—137.
Φυσ. — περί φνσών Litt. ΥΙ 88—115.
ΦνσΛν$ρωπ. — περί φυσιος άνθρωπον Litt. ΥΙ 29—69.
Χνμ. — περί χνμών LlTT. Υ 470—503.

Der Yindobonensis Θ enthalt nur folgende Scbriften:
Γ wars.. =  περί γν%·αιγ£ΐων L itt. VIII 1—407.
Τνναιν.Φνσ, =  περί γυναιν.είης f[ίσιος Litt. YU 310—431.
Λιαιτ. — περί διαίτης Litt. VI 462—663.
ΕντΤΙα&. =  περί των εντός πα&ών Litt. VII 162—303.

Dabemberg’s Collation von Θ bei Litt. X pag. LXY—LXXVII.
ΙερΝουσ. =  περί ιερής νονσον LlTT. ΥΙ 350—397.
Νονσ1 — περί νονσων, Buch I, Litt. VI 138—205.
ΝονσΠΠί =  περί νονσων, Buch Π ΤΤΤ, Litt. VII 1—161.
Πα&, *=» περί πα&ών L itt. ΥΙ 206—272.



Darstellungen des ionischen Dialektes.

Es werden hier nur diejenigen Arbeiten aufgezahlt, die 
entweder den ganzen ionischen Dialekt oder den Dialekt einer 
einzelnen Quelle eingehend und in systematischer Anordnung 
bebandeln.

1. Der ganze ionische D ialekt.

Smyth Sounds and inflections of the Greek dialects: Ionic, 
Oxford 1894.

Likdemakn de dialecto Ionica recentiore, Kiel 1889 (Disser
tation). Abweichend von Smyth habe icli diesen jung-ionischen 
Dialekt gar nicht beriicksichtigt, indem ich mit WSchulze Zeit- 
schrift f. Gymnasialwesen 1893 S. 157 die Ansicht vertrete, dass 
bei der Menge von Quellen des echten, alten ionischen Dialektes 
und bei der Fiille von schwierigen Problemen, die sie uns auf- 
geben, der spate, kunstlich nachgebildete ionische Dialekt eines 
Lukian, Aretaios etc. einer Darstellung der reinen *ΐάς besser 
fern gehalten wird.

2. Der D ia lekt der Inschriften .

E rman De titulorum Ioniconim dialecto in Curtius’ Studien 
zur griech. u. latein. Graminatik V 250—310, Leipzig 1872. 
Diese Arbeit ist in ihrem Materiale — sie stiitzt sich auf 40 da- 
mals bekannte Inschriften, die auf S. 254—274 abgedruckt sind — 
durch die vielen neueren Funde uberholt worden: doch verdient 
sie wegen ihrer Stellungnahme zu der Frage, ob die Handschriften 
nach den Inschriften zu andem sind, auch heute noch erwahnt 
zu werden.

Karsten de titulorum lonicorum dialecto, Halle 1882 (Dis
sertation). Der Yerfasser erganzt die von E rman gewonnenen 
Resultate aus den seither gefundenen Inschriften und beschaftigt 
sich S. 28—33 mit der Einteilung des ionischen Dialektes.

F uochi de titulorum lonicorum dialecto, Auszug aus den 
Studi italiani di Filologia classica vol. II 210—296, Firenze- 
Eoma 1894. Fiir diese sorgfaltige und praktische Arbeit sind 
lediglich die von Bechtel gesammelten Inschriften benutzt: ein 
vollstandiger Wortindex zu diesen Inschriften (p. 253—296) ist 
als willkommene Gabe hinzugefiigt.

-  r n y p i
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Die seit 1887 gefiindenen und veroffenthcbten ionischen In- 
schriften sind bis jetzt nicht im Zusammenbange behandelt worden.

3. Der D ia le kt der Poeten.

Renter de dialecto antiquioris Graecoruin poesis elegiacae 
et iambicae, in C u r t ie s ’ Studien I Heft 1, S. 133—235 und 
Heft 2. S. 1—62.

Fick die Sprachform der alt-ionischen und alt-attiscben Lyrik, 
in Bezzenberger’s Beitragen zur Kunde der idg. Spracken, XI 
242—272. XIII 173-221, XIY 252-266. In dieser Abhand- 
lung sind zugleicli die Fragmente der ionischen Dichter in reiner 
Dialektgestalt, allerdings ohne kritischen Apparat, abgedruckt.

Weber Anacreontea, Gottingen 1895 (Dissertation). Ieh er- 
wahne diese Arbeit, weil sie bei der Darstellung des Dialektes 
Anakreon’s besonders den Wortschatz eingehend untersuckt.

Meister der Dialekt des Herodas, in seiner Ausgabe der 
Mimiamben des Herodas (s. oben S. 227) S. 770—875.

4. Der D ia le kt der P ro sa ike r.

Bredow quaestionum criticarum de dialecto Herodotea libri 
quattuor, Leipzig 1846.

K uehle\vein de dialecto Hippocratica in den Prolegomenis 
zur Ausgabe des Hippokrates, cap. ΠΙ, pag. LXV—CXXYHI, 
Leipzig 1894.

liber den Dialekt der £ th ika des Demokrit bandelt Natorp in seiner 
Ausgabe S. 29—34.

t

.+)



Die Vokale.

L D ie kurzen Vokale.

KJ
A.

IJber diejenigen bemerkenswerten Falle, in denen a neben ρ den 
Schwa-Yokal vertriit {κρατ- : καρτ-, ϋραο- : ϋαρα-, ταροιή, καρδίη, αστραπή 
u. a. τη.) nnd uber das ale Svarabhakti geltende a in βάραγχος, βαράγχια 
wird beim Schwa-Vokale geliandelt.

tJber e aus at vor Vokalen vgl. den Abschnitt fiber das „ZuBammen- 
treffen eines Diphthongen mit einem einfachen Vokale".

1. a entspricht. attiscliem fi.
4

1. Das attische μέγεθος lautete bei den Ioniera
μ έ γ α θ ο ς  ,,Grossed

Hdt. μέγαθος (Belege s. nachste Seite), νπερμεγάθεες IV  
191 ιι, -άθεας I I  Πδγ/β, -άθεα V II 126s.

Anaxag. μεγάθεϊ Fragm. l c (Mu llach  I  248).
Meliss. μέγαθος Fragm. 8 (M ullach  I  263).
Nach J S chmidt KZ. X X X II 369ff. soil eine alte Flexion 

μέγαθος : μεγέθεος bestanden haben, aus der durch Formeuaus- 
gleichung einei*seits das ionische μέγαθος, μεγάθεος, andererseits 
das attische μέγεθος, μεγέθεος entstand. Als urspriingliclien 
Stamm des Nomens betracbtet er *μεγατ- mit a — ssk. mahdt-i 
in μεγέθεος, μεγέθει soli l i o c h t o n ig e s  a von den be iden  um- 
gebenden ε „iiberwaltigtu und zu ε assimiliert sein. Diese Er- 
kliirung widerspricht dem wicbtigsten von J S chm idt selbst fur 
jede Vokal-Assimilation aufgestellten Grundsatze: dass namlich 
nur u n b e t o n t e  Vokale an die Vokale benachbarter Silben assi
miliert werden. Keines der beiden anderen Beispiele, mit denen 
J S chmidt den Ubergang von b e to n te m  ά in έ zwischen zwei  
ε belegen will, ist beweiskraftig.
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Aus ζέμαχος auf ein urgriechisches *zέμανος (=  τέμενος)  zu schliessen, 
dessen oblique Casus τεμένεος ,  τεμενει lauteten und die Bildung eines No
minatives τ έ μ ε ν ο ς  veranlassten, 1st doch recht gewagt, da wir gar nicht 
wissen, ob τέμαχος in τέμ α + χο ς  und τέμενος in zέμε+ νος  zu zerlegen sind: 
und eollte wirklich so zu trennen sein, kann ζεμα -  sich zu τεμε- verhalten 
wie πεζά -  zu πετε~ (vgl. ζμά-γω  neben ζμη-ζός); hier fehlt also jede feste 
Grundlage. Noch weniger besagt das zweite Beispiel: in ί / . ε ν η  „Fackel** 
(Hesyeh) =  έ/Ανη Athen. XV 699d e 701a steht ja  das mittlere έ gar nicht 
zwischen zwei ε , obwohl JSchmidt dieses behauptet. Hier fehlt also ganz 
die von ihm als massgebend hingestellte Vorbedingung fur den Wandel 
von hochtonigem ά in έ.

Dass sich in deni iiberlieferten Texte des Herodot nocli 
Spuren einer alten Flexion ittyaOvg : μεγέ&εος finden, wie das 
♦TSchmidt fiir moglich hiilt, muss ich bestreiten: die ganz ver- 
einzelt iiberlieferten Fonnen μέγε&ος, μεγε&εος, μεγέ&εϊ bei Hdt. 
sind attisch-vulgare Eindringlinge.

Belegt sind ohne handschriftlicbe Varianten: μ έγα θ ο ς  I 178e 193,® 
199,β II 446 715 73e 763 784 91ig 92„ 1068 1214 127,, 1325 137e 1409 170c 
1758.6 176s. e III 20lo 100 4 IV 2 3 ^  3 6 ^  826 101M 108* 177*, 1925 VHI 
1218 IX 784, μ ε γ ά θ ε ο ς  I 1992, II 1016 III 154β IV 82* VII 187„ VUI 
163 79β IX 25δ (IV 819 in a: -θεΐ b), μ ε γ ά θ ε ΐ  U 742 108e III 21,5 IV 
819 V 313 VII 1174 128·, μ ε γ ά θ ε α  II 10lo HI 1027 YU  103to. Von 
denjenigen Stellen, an denen μεγεθ· neben μεγαθ- iiberliefert ist, scheiden 
viele von vornherein aus: .wenn in der einen Handschriftenklasse μέ-/αϋος 
steht, wahrend von den Handsehriften der anderen Klasse die eine μέ
γαθος, die andere μέγεθος b ietet, oder wenn μεγεθ- gar nur durcb die 
Handsehriften CP bezeugt wird, so ist fur den Arcbetypus stets μεγαθ- 
anzusetzen: μέγεθος II 32^Ai, nur in B gegen A b ; μέγεθος I  185,7, με-/έ- 
ϋεος I 191 ·4, μεγεάθει I 203 8 (aus μεγεθει mit ubergeschriebenem a ent- 
standen) nur in V' gegen μέγαθος, μεγάθεος, μεγάθεΐ in aR ; endlicb με- 
γέθεϊ II 1753 und μεγεθεα HI 1078 in C gegen ab). So bleiben denn nocb 
folgende Belegstellen ubrig: μ έ γ ε θ ο ς  I 60 „  (einzige Quelle A), I 9819 
(einzige Quelle a), I 178e (nur in b: μέγαθος a); μ ε γ έ θ ο υ ς  IV 74,/, (nur 
in a : μεγάθεος b); μ ε γ έ θ ε ϊ  I 70 δ (in a und b), I 51· (einzige Quelle A), 
IV 52θ und IX 96,, (beide Male nur in a : μεγάθεΐ b); μ ε γ ε ά θ ε α  I 202* 
in b, aus μεγεθεα mit ubergeschriebenem ά entetanden (μεγάθεα a). Der von 
JSchmidt als urspriinglicb angesetzte Dativ μεγέθει ist also nur an zwei 
Stellen des I. Buches ohne Variante uberliefert: aber gerade in diesem
I. Buche finden wir auch den von JSchmidt mit Recht als nicht-ursprung- 
lich und nicht-herodoteisch angesehenen Nominativ μέγεθος zweimal ohne 
Variante und einmal in b contra a : dass also im I. Buche sowohl μέγεθος 
als μεγέθεϊ unionische Eindringlinge sind. liegt auf der Hand. Ob jemand 
unter diesen Verhaltnissen an den drei ubrigen Stellen IV 74J/, 528 IX 
96„ (von I 202· iet ganz abzusehen) die Formen μεγέθους, μεγέθει in a, 
denen μεγάθεος, μεγάθεΐ in b gegenuberstehen, als Reste einer alten im 
Gberlieferten Texte zerstdrten Flexion μέγαθος : μεγέθεος ausgeben darf
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und wird, scheint mir doch mehr als zweifelhaft, zumal da sich μεγέθους 
auch durch die Endung als attisch-vulgare Form verrath.

Trotzdem hat, wie ich glaube, JS chmidt Recht, wenn er 
μεγαθ- als die Grundform ansetzt und μεγεθ- aus ilir durch 
Assimilation des a an ein ε entstanden sein lasst. Nur muss 
diese Assimilation in solchen Formen eingetreten sein, in denen 
a in u n b e t o n t e r  Silbe vor folgendem betonten έ stand; und 
solche Fonnen hat es gegel)en. μέγαθος ist ein Neutrum wie 
θέρσος, κρέτος. Zu diesen Neutris auf -ος : -εσ- gehorten bereits 
ursprachlich s t e t s  o x y t o n i e r t e ,  vom schwachen Stamme ge- 
bildete adjektiviscbe Composita auf -ής : -ίσ-, z. B. εν-θαρσέσ-, 
πολν-ν-ρατέσ-, fleren Stamm nun durch Formenausgleichung auf 
das neutrale Substantiv ubertragen wurde: so trat dem χέρσος 
ein θάρσος, dem ν^έτος ein Υ,ράτος zur Seite (vgl. JS chmidt 
KZ. XX V  157). Ebenso ist μέγεθος als Neubildung neben 
alterem μέγαθος zu erklaren. Zu einein urgriechischen μέγαθος 
gehorten die adjektivischen Composita ευ-μεγαθέσ-, ίσο-μεγαθε'σ-, 
παμ-μεγαθέσ-, υπερ-μεγαθέο-, die urspriinglich zweifellos Oxytona 
waren und deshalb die normalen Bedingungen fur eine Assimi
lation des a an das folgende ε erfullten: aus νπερ-μεγαθέσ- ent- 
stand lautgesetzlich υπερ-μεγεθέσ-. Dieser Adjektivstamm wurde 
dann auf das Substantiv iibertragen und so trat dem μέγαθος 
die neue Form μέγεθος zur Seite.

Herodot’s νπερμεγάϋης ist durch μέγαϋος beeinflusst. Dae urspriing- 
liche Verbaltnis μέγαϋος : νπερμεγεϋής ist vielleicht noch bei Philoxenus 
erhalten, bei dem auf μέγαϋος Fragm. 2 ,9 (Bergk Poet. lyr. I l l 4 603) im 
zweitnachsten Verse νπερμέγεϋες folgt.

2. Dem attischen Piiisens τέμνω und dem attischen Aoriste 
ετεμον entsprechen im Ionischen die von Homer durchgehends 
gebrauchten (Gehring Index 759) und auch aus dorischen Dia- 
lekten zu belegenden Formen

τ ά μ ν ω .

Hdt. Ausserordentlich oft und von bei den Handschriftklassen 
iibereinstiminend uberliefert (aliein in Buch I I  ziihle ich 13 Be- 
lege) z. B. άποτάμνει I  72g, ντάμνετο I  I 867, τάμνοναα I I  65ιβ, 
ΥΜτέταμνε I I  10812, τάμνοντες Π Ι  42 η ,  α7εοτάμνεε I I I  118 η 
u. s. w.

Hippokr. Die regelmassige Form der besten Handschriften 
ist τάμνω (vgl. K ueiilewein Proleg. C X X V III), vgl. aus A 
τάμνειν I kG 120η, άποταμνομένης I kG 150i7, (freilich ν/τοτέμνων



I*  151s and rίμνειν P® 162« in A gegen υιτοτάμηυν τάμτεί} in 
MY), νχπατάμνειΐ' and τάμτειτ V I 300*s-*4. is.  διατόμνειγ YI 
330is. — ferner aas Θ rclurur YI 1501* V li 2081 226 *.5 

24210 278t Υ ΙΠ  368s. άττοτάμπιτ Υ Π  400ι$; τάμνσηα  YT 
150i9 158 s? taurr- Y I 1581 u. s. w.

Demfjkr. raurt-jr Mor. Fragm. 148 Xat. (bei Stobaeas).
ΐ τ α μ ο τ .

Jnsshr. εταμον 134b* aus Kvzikos and 171*4 aas Hall· 
korn asses.

Hdt. In den drei ersten Bueheni zahle ich 15 Belege far 
zrctior (z. B. ϊτητάιιω παι I  74^ο^ι. ταμομενοι I  1843. arc ιταμέ 
Π  131 «. anocaucrra I I  42is 121**. airocau(Jr H I 154*/io a.s-w.) 
segeniiber der einzigen attisch-vulgaren Form αιτέιεμε ΙΠ  G9i©.

Hippokr. YMiarauojr Iu  177ι, όιαιαμων Y I 346is, airora· 
μΐι>γ YI 346m Y II 3931*. rαμωτ ΥΠ 176*s a. s. w.

Die bei Her06c4 stebenden Formen rsurfoa IV 89, τειιεϊιr VII 117. 
bcTTfitrir VI 41 mocbte ich nicbt als Zeugen far ein ait-ionisches ετεμοτ 
anrafen.

5Yas znnachst die Prasensform anbetriflt so ist τέμνω jeden- 
falk junger als rating  Ursprnnglich. schon in vorgriechischer 
Zeit. gab es neben dem einfachen Prasens τίμιο (erhalteo nnr 
3Γ 707) das vom sehwachen Stanime mit Xasalsaffixe gebildete 
ratnto =  altbulg. finq _spalten~ ans *trm-nd (vgL P rellwitz 
Grieeh. Etym. 317). Durch Ausgleichung entstand aus beiden 
die dritte Form τ ι  μ no (vgL Yerf. Praesens 57).

Im Aoriste ist trauor vom sehwachen Stamme t*m- ebenfalls 
alter als ετεμοτ. das von Haas aas wahrscheinlich Imperfektnm 
ζα τίμιο war and erst dadureh? dass ιίμω  aosstarb and τάμτιο 
allein das Feld behielt. zur Geltung eines Aoristes kam. Ganz 
ebenso sind ja auch die Aoriste ίγενάμην z&tror άγίροττο zu 
beurteilen. die nach Aosweis der verwandten Spraehen gleichfalls 
orsprunglich Imperfekta zu den ausgestorbenen and darch γίγτο- 
μαι &$jrto άγει ρω ersetzten Pmesentibus * γίνομαι *&ίτω *γίρω 
waren: ίγίνοντο -  ved. ajdnanta zu janami3 ε&ετε =  zd. janat 
zn jdnaiti. (ά)γίροντο -  red. *ajarania zu jarante (vgL Yerf. 
Praesens 37).

3· Dass Herodot im Prasens τράττω  and τρά ττομα ι 
statt τρέπω τρέιτομαι gesagt habe, wird von Brkdow, Steix and 
H olds» bebaaptet von Smtth geleagnet
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Das Aktiv τραπώ ist nur zweimal ohne Yariante in a 
und b iiberliefert: τράπονσι I I  92is und έπιτράπειν  I I I  81s. 
An zwei Stellen (VI 204 V II 52ii) finden sich die Formen 
έπιτράπει, επιτράπω  zwar in b, aber die Klasse a hat dafiir 
επιτρέπει und επιτρέπω. Nicht weniger als 18mal steht aber 
τρέ7ΐω in alien Handschriften z. B. τρέπονσι I  636 I I I  21 17, 
επιτρέπει V 126s V II 7 δ V III 1184, τρέπεστε IV  128 9 u. s. w.

Anders steht es mit dem Medium. Wenn wir die oft vor- 
kommenden Formen ετραπόμην, έτράπετο, -orro, τράπηται, τρα- 
πομενος, τραπεσ&αι ganz bei Seite lassen, da sich von ihnen 
nur selten bestimmen lasst, ob sie zum Prasens oder zum Aoriste 
gehoren, so bleiben noch 9 sichere Prasensformen iibrig: von 
diesen haben sechs den Stamm τραπ- (τράπομαι V II 18 m, τρά- 
7ΐεται IV  60β VI 119ΐ4, τράπονται V 35g VI 33ίο, έν.τράπονται 
I I  8Ο4) und nur drei den Stamm τρε7ν- {τρέπεται I  1177 I I  
17is, τρέπονται V 61c).

Diese handschriftliche Uberlieferung fiihrt uns also darauf, 
ein Aktivum τρέ7τω , aber ein Medium τ ρ ά π ο μ α ι  anzusetzen, 
das sich natiirlich nicht auf lautlichem Wege aus τρέπομαι ent- 
wickelt, sondern an Stelle des vollstufigen Stammes den schwachen 
Aoriststamm angenommen liat. Wie dieser gerade in das mediate 
Prasens eindringen konnte, liisst sich wohl erklaren. Mit dem 
Aoriste ετρα7εετο teilte schon von altester Zeit an der passive 
Aorist έτράφΰη, den auch Herodot (z. B. IV 12η IX  56s) ge- 
braucht, die intransitive Bedeutung „sich wenden“. Da nun der 
Dialekt Herodot’s eine besondere Vorliebe fiir das Imperfektum, 
auch in der Erzahlung, besitzt, so konnte von den beiden gleich- 
bedeutenden aoristischen Formen έτρά/τετο und ετράφΰη die erstere 
vom Sprachgeliihle sehr leicht als Imperfektum zu dem Aoriste 
έτράφ&η aufgefasst werden. Zu diesem Imperfektum έτρα7τετο 
wurde dann konsequenter Weise ein Prasens ιράιιομαι gebildet.

Natiirlich hatte ja nun von τρ07τομαι auch ein τρα7τω aus- 
gehen konnen; aber notwendig Avar das nicht: denn wie sich 
ί ραίνομαι an τραιρΟηναι anschloss, so stand τρέ.7τω mit ετρεψε 
in naher Verbindung und konnte (lurch dieses in seinem Stamm- 
vokale gestiitzt Averden.

In die beiden vereinzeltcn Formen τράπονσι und έπιτράπειν, die ich 
oben anfiihrte, kann das a leicht durcb einen Irrtum aus den medialen 
Formen hineingetragen sein, wahrend umgckobrt die drei Formen von 
τρέπομαι durch τρέπω beeinflusst Bind,
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Dafur, dass ein tiefstubger medialer Aorist in Folge seiner intransi- 
tiven Bedeutung zum Imperfekt gestempelt wurde und so znr Bildung 
eines tiefstufigen medialen Prasens fubrte, neben dem das alte meist den 
starken Stamm zeigende Prasens stets im Aktivum nnd oft auch im Me
dium weiter besteben blieb, fehlt es ancb sonst nicbt an Belegen. Euri
pides (Fragm. Tragic. 773 w Xauck*) bildet von dem als Imperfekt gefassten 
Aoriste ηγοοττο aus das Prasens εγοονται „sie erwachen" (in intransitiver 
Bedeutnng liegt ήγερ&ην neben ηγρόμην). Zu den beiden urgriecbischen 
aktiven Prasentibus άεξο> (homer.) =  άτέξω und αυξάνω gehort von Mim- 
nerm 2 , an allgemein in Poesie und Prosa das mediale Prasens ανξομαι 
z. B. Aeschyl. ανξάνειν Pers. 747: aber ανξεται Suppl. 324; Herodot im 
Aktiv αυξάνω, n ie  ανξω, im Medium ανξομαι, seltener αυξάνομαι. Dieses 
Prasens ανξομαι ist ausgegangen von dem alten medialen Aoriste ανξέσ&αι 
(vom schwachen Stamme mit intransitiver Bedeutnng), der sich zuerst bei 
Hesiod Th%og. 493 ΐηνξετο) findet.

Bei der von mir vorgetragenen Auffassung von τράοζομαι erklart es 
sich auch sehr einfacb, weshalb Herodot nicbt auch αχοάφομαι, τοάφομαι, 
sondern σ τ ρ έ φ ο μ α ι  (z. B. κατεστρεφετο I 102 T/s , καταστρέφεσΰαι Π 102 5. 
ατιστρεφάμενος III 156*, καταστρεφόμενο; II 102 9) nnd τ ρ έ φ ο μ α ι  (z. B. τρέ
φεται II 153s, έτρέφετο II 1699, έαιτοεφόμενοΥ I 1234 n. s. w.) sagte: diese 
Verben bildeten eben nicbt die Aoriste *£ατραφόμην und *ετραφόμητ, 
welcbe die Ausgangspunkte von schwachstufigen medialen Prasentibus 
batten werden konnen, sondern έστρεψάμην (sehr oft bei Hdt.) und έϋρε- 
ψάμην.

Bei Hippokr. ist in den zweifellos prasentischen Formen im 
Aktivum wie ini Medium τρεπ- tiberlieferfc (z. B. επιτρέπει)
78s, τρέπεται 2119 85e.i i ,  V 66Ο16/17.19 VI 844, προτρέ- 
πητα ι I K 135κ>, τρέπεσ$αι Iw 104s V 660ιβ. τρεπόμενον 1 ^  
1892j , μετατρεπόμενον VI 338ip  il a. m.). Dagegen erscheint 
der schwache Stamm τραπ- in solchen Formen, die auch dem 
Aoriste angehoren konnen z. B. in τράπψ αι V I 194is VII 
3322i (in θ), έτράπετο P* 189e (in A), τράπηται I w 104$ (in 
V gegeniiber dem τρέπεται Μ: τρέπονται C). Ich halte es wohl 
fur moglich, dass diese Fonnen zum Teil Prasentia sind, die den 
durch das attisch-vulgare τρεπ- aus deutlich prasentischen Formen 
wie *rρόπομαι etc. verdrangten Stamm τραπ- deshalh bewahrt 
haben. weil man sie fur Aoristformen hielt

Stutzen lasst sich diese Yermutung z. B. auf die angefubrte Stelle 
I** 189e, wo in dem Satze »oTair isti το στραγγονριωδες έτράπετο και ές 
τοντο άζιοστάοιες έγίνοντο*. von A das Qberlieferte έγίνοπο in εγένετο gean- 
dert ist, offenbar um dem ale Aorist empfundenen έτράπετο auch einen 
Aorist folgen zu lassen.
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4 . Yereinzeltes.

απόδαρ μ α  ,,abgezogene Haut“ : αττοδαρμάτων Hdt. ΙΥ  64η, 
vom scbwachen Stamme dar =  δαρ abgeleitet. Die Neutra auf 
-μα zeigen in der Regel den starken, seltener den scbwachen 
Stamm, vgl. Brugmann Grundriss I I  1, S. 343 ff.

Dagegen άποδερματονμενοι Polyb. VI, 25, 7; έκδερματώσαντες Schol. 
R zu Aristoph. Thesm. 758 u. a. m. Das vom Simplex δείρω abgeleitete 
Nomen lautete auch im Ioniscben δέρμα z. B. Insclir. δέρμα 25 30, δέρματα 
128, 131 c, δερμάτο)ν 1288; Hdt. δέρματα ΙΓ 9115.

α γ α ρ ρ ις , aus Neapel belegt (Kaibel Inscript. Ital. 759η. ie, 
vgl. Hesych αγαρρις· α&ροισις η πλϊμϊος), weist auf ein vom 
scbwachen Stamme ag°r- gebildetes euboisch-ionisches Nomen 
Ιίγαρσ ις  (W Schulze Zeitschr. f. Gymnasialw. 1893, S. 165), 
das der bei Herodot V II 5 4 487 und in der milesischen Inschrift 
129 stebenden vollstufigen Form αγερσις entspricht.

ά ρω διός  „Reiher“ = ερωδιός, lat. ardea: apwch[wr] Hero- 
das V III Add. hi (von BDcjjeler erg&nzt). Die homerische 
(K 274) und gemeingriechische Form ερωδιός steht bei Semon. 9 
und Nippon. 76. Eine dritte Form ρωδιός, die von Nippon. 63 
(ρωδιω) gebraucht wird, hat den urspriinglich anlautenden Vokal 
ganz eingebusst und scheint im Volksmunde gangbar gewesen zu 
sein. So lange wir nicht iiber den Charakter der protbetischen 
Vokale Genaueres wissen, wage ich nicht, αρωδιός aus alterem 
ερωδιός berzuleiten.

αρι- „sehr“, nicht ερι-, ist die im Ionischen gebrauchliche 
Form, vgl. die Namen 'Λρι'-ζηλος Thlnschr. 109 (homerisch), Ι4ρί- 
μνηστος Blmchr. 44bn,  Ιάρί-φρων Blnschr. 153 30, ferner aus 
Ndt. άρίδηλα V III 6512 (ερίβρομον Λεδνναον Analcr. 1 1  ist episcli, 
vgl. Weber Anacreontea 51). άρι- Avar aucli doriscb und attiscli, 
ίρι- wurde vom aolischen Dialekte bevorzugt. Docb besassen die 
Aoler daneben auch αρι-, ebenso wie die iibrigen Dialekte ερι-,

Ob ov.anαρδευσα ι Nippon. Is  (durcli συμμαχησαι erkliirt) 
mit Recht von S myth zu σ/.α/ΐέρδα, ον.α7ίερδευσαι · λοιδορησαι 
und σκάπαρδος* b ταραχώδης nal ανάγωγος (Hesych) gestellt wird, 
erscheint mir zweifelhaft. Man kann das Wort auch mit der 
echon oben S. 135 von mir angefiihrten Glosse Υ.ατναρδενσαι · 
μαντεύσασΰαι (Hesych) verbinden.

a r t7τ α λ λ α ζ ε ιν  εκκλησία ίειν. °ίωνες (Hesych) wird von
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Smyth rich tig zu απέλλα!* . . . έν.γ.λησ!αι und απελλαίειν* l·/.- 
γληριαίειν Λάν.ωνες (Hesych) gestellt Es erscheint mir ein- 
facher, eine Assimilation des tonlosen ε an das folgende a als die 
Existenz zweier verschiedenen Stammesstufen anzunehmen.

asxiu.a ist aus ά-πέλνα entstanden (Stamm πελ- in πέλομαι *  skr. 
cdrati) vgl. ved. ά-cdrana, sam-carana u. a.

rpav.ctg ,.Kegentropfen“ : Ψαγάδι Hdt, Π Ι  10i* (in a und b). 
wahrscheinlich aus H'iv.dg durch Assimilation des tonlosen ε an 
das folgende a entstanden (JSchmidt KZ. X X X II 357). wird 
nicht allein ionisch, sondeni auch attisch gewesen sein (vgl. Moiris 
p. 381 ed. Koch τι^α/χίς IdTuv.iog* und Phrynichus Bekkei; 
Anecd. I  73). Bei den Autoren werden beide Formen hand- 
schrifllich uberliefert (z. B. ipty.clg Aesch. Agamem. 1496 Kibchh.).

'Λ γβ ά τα ν α  bei Hcrodot (*Λγβάτανα I 9812 110s 15314 

I I I  923 ; b. 'Λν.β- a I I I  64j3.i5; ^ γ β -  b, 'Εν.β- a Π Ι 624) 
und Aeschylus (z. B. 'Λγβατάνων Pers. 533) ist naturlicb nicht 
aus Έν,βότανα entstanden. sondern stellt die urspriingliche Form 
des Namens dar. vgl. altpers. Hagmatdnaiy Inschr. Beh. I I  76 77. 
Das gemeingriechische 'Ε/.βάτανα geht wohl auf Yolksetymologie 
zuriick, vgl. W eise BB. Y 91.

2 . Ion. a  =  att. o.

5. Das attische und gemeingriechische ορρωδεω „sich 
furchten** lautet bei Herodot

άρρωδεω.
Die Belege sind zahlreich z. B. άρρωδεων I  92 1116 156s 

Π Ι 1 12 130s, ν.ατ-αρριοδέοντες H I 1374, :Μχτ-αρρωδτρας I  34 10 
S O g ,  άρρωδήσας I I I  1193, /ΜΓ-αρρωδήσαττες I  169s, ν.ατ-αροώ- 
δψΜς I I I  145i3. άρρωδι'η IV  140i4 V II 173i9 u. s. w.

Bei Jlippokr. eteht das vulgare δρρω δέε ιν  z. B. I1™ 16520 VIII 148 22.
Da, wie Smyth S. 137 nach dem Vorgange von JSchmidt KZ. XXXII 

370 wohl mit Recht vermutet, das gemeingriechische δρρω δέω  auf einer 
Assimilation des anlautenden n n b e t o n t e n  Schwa-Vokales d- an das fol
gende ω  beruht, bo muss auf der ersten Silbe des ionischen άρρω δεω  ein 
Neben- oder Gegenton gelegen haben (arrddeo), der die Verdumpfung von 
ά ρ ·  zu dp- verhinderte. Das Nahere fiber den ionischen Gegenton auf der 
ersten Silbe dreisilbiger Worte bringt die Besprechung des ionischen 
Schwa.

Anme r k .  Die Doppelformen Ά ρ τ α ~  : * Α ρ τ ο -  in persischen Eigen- 
namen sind bei »oc besprochen.
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Aiis der Variante άλ λ υρ ε ω ν  Hdt. II 7712 in b =  όλυρέων in a  (vgl. 
ό/ύ.νρέωv Π 36e in b =  δκνρεων in a) anf ein ionisches αλλνραι  =  a tt. 
oXvqcu ecbliessen zu wollen, halte ich vor der Hand fur zu gewagt.

3. Ion. ci im Wechsel mit v.
6 · Im Ionischen liegen die auf zwei verschiedenen Kurz- 

fonnen desselben Stammes beruhenden Verben
γ.αλι v δέω : κ ι λίνόω

neben einander, vgl. Hdt. εγΜλινδέετο H I  52?, aber vMzcr/jjXiafrff 
V 16i4, καrazνλισ&εϊσαί' I  84is. Wahrscheinlich ist auch bei 
Semon. 74 nicht γ,νλινδάται, sondem /.νλίνδεται zu lesen.

κα).- geht anf ku*l, κυλ- auf hut- zuruck: jenes ist also die vollere 
Kurzform zu h u e In κα).ινδέω hatte ja  nun, den gewobnlicben Accent- 
gesetzen nacb, einc scbwachere Wurzelform als in χνλίνδω eintreten 
mussen. Daes dieses nicbt gescbeben ist, erklare ieh mir aus einem auf der 
ersten Silbe von κα).ινδεω rubenden Neben- oder Gegentone (kaUndSd), auf den 
icb spater bei Besprechung des ionischen Scbwa zuruckkommen werde.

4. Ion. ci =  att. e.
• 7. Das von Archil. 73 und Aeschyl. Again. 126 gebrauckte
und als reiner Iambus gemessene a τη  kann nicht mit dem atti- 
schen ατη identisch sein. Die Grundform des letzteren Wortes 
ist άβατα, wie durch das von mir in Bd. Π  436 besprochene 
iiolische άνάτα (als ^ u _  bei Pindar Pyth. I I  52 I I I  42 gemessen) 
und Hesych’s άγατάσΰαι· β ’/ΑπτεσΟ'αι bewiesen wird. Dagegen 
scheint ατη auf urgriechisches *Fara zuriickzugehen, vgl. W Schulze 
Quaest. Ep. 443.

Vielleicht hat cs im Griecbischen zwei etymologisch von einander zu 
trennende Stamme Fax· gegeben, von denen der einc, aus vnt- entstanden, 
an germ, wund- aus *vnt0-, age. to und a, abd. tounta (Brugmann KZ. XXIV 268), 
der andere, aus entstanden, an germ, sundio aus *8υ\ιίχα, alts, sundia
„Vergeben, Sundeu (Schrader KZ XXX 467 ff.) anzuscbliessen sein wurde.

5. Ion. a =  att. η.
8 . Nicht nur die attischen Formen ελψρ&ην, λίλημμαι, λψε- 

τος, in denen wir den schwachen Stamm λάβ- erwarten sollten, 
sondem auch λήψομαι, das den starken Stamm ληβ- mit Recht 
fiihrt, werden im Ionischen von dem schwachen Stamme λαβ- 
gebildet, lauten also λα ψ ο μ α ι, ίλ ά φ ϋ η ν , λ έλά μ μ α ι, λ ά π τυ ς .  
Im Gegensatze zu alien anderen Quellen fiigen die Handschriften 
des Herodot hinter dem a noch einen Nasal ein: Ιάμψομαι, 
Ιλόμφ&ψ, )χχμπτός. Dass diese nasalierten Formen nicht von
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Herodot gesprochen und geschrieben. sondera durch die Bear- 
beiter und Abschreiber seines Werkes in den Text gekommen 
sind. balte ich mit Bechtel Ion. Inschr. S. 69 und WSchulze 
Orthographica X  (Tnd. Marpurg. 1894/95) fur sicher. Ohne Gliick 
versucht Smyth S. 136 die Tjberlieferung mit dem Hinweise auf 
die weitverbreiteten Formen λημιΙ'ομαι, λημτντός, ελημΐ($ψ  und 
das dorische )ΑμΦεσ$αι aus Andania (Dittexbebgeb Sylloge 
3886*) zu verteidigen. Denn λτμι'ομαι, λημπτός  etc. sind spat- 
griechische Formen der νχηνη, die sich erst im zweiten Jahrhun- 
dert y. Chr. nachweisen lassen (WSchcxze a. a. Ο. X V I), und 
da /Αμι'εσ&αι aus Andania ebenso wie σννι'ττόΐχζνφιν aus Gy- 
thium (D ittexberger Sylloge 2δθ2ΐμ%) dem ersten Jahrh. v. Chr. 
angehoren. so hat WSchclze a. a. Ο. X V  zweifellos Recht 
wenn er das a in beiden Formen nicht als Kiirze, sondem als 
Lange ansieht und )jauiΙ'εσ&αι als dorisiertes vulgargriechisches 
λημιP sod at, σνναπολάμΦις als dorisiertes βνναπόλημ φις  auffasst.

Belegt sind folgende ionische Formen:

λ α φ ο μ α ι  =  a t t  ληφομαι. 9
Inschr. UaVitai 1281. 2. 4.5 aus Milet
Hdt. Mit nasaliertem Stamme λόμφεαι I  199si V II 39i0, 

λάμφονται ΙΠ  36*3 in a (ληΦονται b), τιαρα)ΑμΦεσΰαι Π  1 2 0 i9, 
ίίττο/ΑμΦεσ&αι I I I  146s u. a· m.

Heral'Ut χατα/.ήψεται Fragm. 26 118, Hippokr. ληιρόμενα YI 478 9 u. a. 

ε λ ail? a =  a t t  Όχιβον.
Bei Heraklit 59 iiberliefert die beste Quelle, der Stobaeus, 

σ ν λ -λ ά φ ε ιε ς :  auch bei Aristoteles, dessen Handschriften zwi- 
schen σν/.ληφιες σννόφιες und σννάφας schwanken, hat συν· 
λάΦειες gestanden, da nur durch diese Form das bei Apulejus 
iiberlieferte CYNAATTYIAIC erklart wird. Zu der von den Her- 
ausgebern des Heraklit und Stobaeus rorgenommenen Anderung 
des σνΏΛφειες in συνάφειας liegt um so weniger Grund vor, als 
dem Sinne  nacli συλ?χιμβάνω (.^usammenthun, vereinigen“) eben- 
sogut passt wie συνάπτω.

ε ξ έ λ ά ψ ε ν  „empfing, erntete“ =  εξελαβεν, άπελαβεν ist auch in dem 
Fragmente des Bias bei Diog. Laert. I 85 (*avdtίδης δε τρόπος ποΧΧάχι 
βλαβερόν εξέλάψεν a ra n , vgl. Poetae lyr. ed. Bebgk III4 199) statt des 
uberlieferten έ ξ ε λ α μ ψ ε ν  zu lesen.

ελάφ& ην  =  a t t  ε?.ηφ&ην.
Inschr. ν.ατ·ε?Αφ&η 1397 aus Zeleia.
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Hdt. Slit nasaliertem Stamine λαμφ&ηναι, Π  89 g, ano- 
λαμ<[Μέντες H  1 1 δ ΐ3, λαμφ&είβαι Υ Ι 925, λαμφ&είη Y U  239ιι, 
έλέιμφ&ησαν IX  119β u. a. m.

Bei Hippokr. ist die attische Form uberliefert, z. B. ληφΰείς VI- 
18019, άποληφϋείοης V 6188, άποΧηφΰέντα V 654 22, άτιοΧηφϋρ VI 368 5 u. a. m.

λ έ λ ά μ μ α ι  =  att. λέλημμαι.
Ild t. ι)ία)»ελαμμένος ΙΠ  117? ΙΥ  68 s a (-λαμέ- b), άτϋολε- 

Χχιμμένοι IX  51 ιθ.
Hippokr. ι)ιαλελαμμένον in Α ΤοπεΛνΟρωπ. Υ Ι 33015, 

άπολελαμμένοι in Kwcc/.Προγ. Υ 6165 62217, άναλελόφ&αι, Π Ι  
308 c/7.

Haufiger ist bei Hippokr. die vulgare Form ειΧημμαι z. B. V 61613/14 
620,0 i^beide Male aucli in A), VI 374 9 VII 17823 (beide Male auch in Θ).

λε λαβήν.a =  att. εϊλψρα.
Hdt. 7χηα-)»εΙαβψ.εε ΙΠ  42 ic a (-βψ.ε b), λελάβψ.ε ΙΥ  

79 j5 a (~/.ψ.ε R, -λψ.ε V') und V III 122a.
^/.άβηκα* παρ* ΕνκόΧιδι Cramer A need. Ox. I 268, 20 (=  Comic, 

fragm. I 364 Kock no. 426) spriebt nach Meineke’s Ansicht ein Ionier.

λ ά π τό ς , λ ά π τέ ο ς  =  att. λψιτός , ληπτέος.
Hdt. Mit nasaliertem Stamme ετζι-Ιαμπτος Π Ι 69i7, φοιβό- 

λαμ/ίτος IV 13g a (-λψετος b), 7.ατα-λαμ7ετέος ΙΠ  127ΐ7/ΐβ·
Der Text des Hippokr. hat das attische Χηπτός aufgenommen z. B. 

επίληπτοι I kfl 149,9, επίΧηπτα VI 3707, κατάΧηπτα VI 374 31 u. 8. w.

9· Von dem schwaclien Stamme λάχ- „erlangen“ bildet 
das Ionische folgende im Attischen vollstufige Verbal- und Nomi- 
nalformen:

λά ξο μ α ί =  att. λήξομαι.
% Hdt. λάξεσ&αι V II 144* in a (ύξεα&αι b).

λ&ξις „Anteil“ ^  att. tf& S·
W Hdt. λάξιν IV 215, λαξίων IV  21».
^  Ά π ο Λ α  'ξις Eigenname =  a tt Ι4πόλΐ]ξις.
f  Jnsclir. 'Λπό-Χαξις 21 dreimal (s. oben S. 157) aus Eretria.

Die Form πα ρα -Χ άξ ητ α ι  bei Hippokr. VI 326,5 in A (παραΧΧάξηται 
i vulg.) muse im Zusammenhange *τών δε νοσημάτων ην τις Ισχνοντος p b  
t τον άΧγεοντος παραΧάξηται, τον δε νοσήματος άσϋενέος« etwa ,,antrefl’en, vor- 
ί finden“ bedeuten. 1st sie Aorist zu λάχ-, Χαγχάνω, vgl. obon ion. ελαψα 

ζα Χαβ-, ΧαμβάνωΊ Oder Aorist zu Χάζομαι, das bei Hippokr. oft vor- 
: kommt? Eine Anderung in παραΑά£ι;τα< (vgl. Χάζηται Hippokr. VI 880 2) 
t halte ich nicht fur notig.

Hoffmann, dlo griochtschen Dialokto. ΠΙ. 10

ft

%
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1 0 . Vom schwachen Stamme dec/.· .,beissen“ bilden die 
Ionier das im Attischen vollstufige Futurum

δάξομα ι =  att. όηξομαι.
Hippokr. όάξεται V III 58 s in Θ, und von Blass in ΚϋΗ- 

neb’s Gramm. Π  8 495 aus dein in Θ iiberlieferten d’ αζεται V III 
338 β (*7τροστι'&εσ&αί d i άααα μ ή d’ αζεται, vq? α ν ν.α&αρεΊται 
hergestellt: wahrend hier die urspriingliche Dialektform in Θ unter 
dem Schutze der Corruptel erhalten ist. hat der dem Θ am 
nachsten stehende Parisians C οόάξεται daraus gemacht

Die gewohnliche Form bei Hippokr. ist das attische δήξομα ι  z. B. 
δήξεται VII 336ft, ποοστιϋέναι ooa μη δήξεται VII 330]9} dieselbe Phrase 
roit a μη VII 332 n . Auch der passive Aorist ist in attischer Form fiber- 
liefert z. Β. δηγβη VII 342 7, δηχϋήσετat VII 3862.

11. Attischem η entspricht ionisches a ferner in:
ά μ φ ια  βατός.

άμφίσβατα- τα άμφιαβητησι μα cjΕΏΑνιν/ος Suidas (Fragm. 
177), vgl. Hesych άμφίσβατα· άμφισβψ ψ ιμα.

ά μ φ ια β α τέω  — a t t  άμφισβητέω.
Inschr. άμφιαβατηι 139is aus Zeleia.
Hdt. άμφια βατ έων IX  74e in a (-αβητ- b).
Mit attisch-vulgarem Vokale bei Hdt. άμφισβητέειν IV 14,, (-rnr b).

ά μ φ ια β ά α ίη .
Hdt. άμφιαβααιας IV  14s, άμφισβααίη V III 81 β.
Die dialektische Form ist durch das vulgare άμφισβητέω verdrangt 

in αμφισβητούμενων Heraklit 14 (bei Polybius), άμφισβήτητον Diog. Apoll. 1 
(bei Diog. Laert.), άμφισβητήσεος Inschr. aus Pantikapaion (AS) Latyschev 
IOSPE II 53.

Von Bbugmanx Morphol. Unters. I  22 ist dor. άμφια βατέ ο) : 
a t t  άμφισβητέω: ion. άμφια βατίω rich tig in άμφι-αβατέω zerlegt 
(vgl. άίκρ-ε-αβάτει CIG 2905A3, ημιρ-ε-αβ. . .  CIA Π , 3 ,1649an): 
ob aber got. sakan : sok .,streiten, zanken“, alts, sakan „prozes« 
sieren“ dazu gehoren, ist sehr zweifelhaft; denn selbst wenn wir 
mit Bezzenbebger Urkelt, Sprachschatz (Fick Idg. Worterb. 
Π * 288) got. sakan „streiten“ von sdkjan „suchen“ =  ηγέομαι 
trennen und zu ir. saigim .rspreche“ stellen, besteht zwischen 
sale- und αβά- — *sga- immer noch eine recht erhebliche laut- 
liche Verschiedenheit. Jedenfalls verhalt sich σβά·τός im Ab-
laute zu αβά·τός, att. αβψτός wie ion. πά/.τός zu a t t  /ιψ.τός, 
δετός zu άννπό-δητος Plato Symp. 173Β u. a. m. Ob in den



dorischen und aolischen Formen άμφιαβασ lag rhod. CIG 
| 2905 B 6. άμφεσβάτει rhod. CIG 2905 As, άμφια βατ ημίνων aeol.

Inschr. 8325 Dial. Π  57 das a als kurz oder lang anzusetzen 
! ist. bleibt unentschieden: das gleiche gilt von den Glossen άμφι

α βατεϊν ενιοι το άμφιαβητεϊν Suidas und άμφισβατεϊν (uberl.
! άμφιβατεϊν)· άμφισβατεϊν Hesych.

Von άμφι-οβατέο) wird man ganz trennen mussen die ionischen Worte 
ά γ χ ι - β α τ ε ϊ ν  und άγ χ ι - β α σ ί η , die uns von Suidas s. v. άγχιβατεΐν und 
8. v. άμφισβατεϊν uberliefert sind: »άγχιβατεΐν *Ίωνες το άμφισβητεΐν και 
άγχιβασίην 'Ηράκλειτος (Fragm. 9)« und »άμφισβατεϊν ενιοι το άμφισβητεΐν 
ν Ιωνες δε καί άγχιβατεΐν και άγχιβασίην 'Ηράκλειτος« (sicber zu erganzen 
auch bei Hesych s. ν. άγγβ' εγγύς, πλησίον. άγχι[βατεΐν] δε το διαφέρεσϋαι). 
Sie gehoren zur Wurzel βά- ,,gehen“, vgl. Hesych άγχιβα(τ)εΐν εγγύς βεβη- 
κέναι und άγχιβάτης . ό πλησίον βαίνων, und enthalten also gemeingriechi- 
schee a, wie z. B. auch εν-βατος, παραι-βατέω, παραι-βασία u. a. m.

12. Das attische μεσημβρία lautet im Ionischen
μ εσ ά μ β ρ ίη .

Bei Hdt. wird diese Form 17mal oline Variante Uberliefert 
(z. B. I  62 I I  83.12 26c IV 335 u. s. w.), ferner V I 33d in b:
Οηλνμβρίην a.

Nur cinmal steht in a und b das vulgare μεσημβρίη (III 104o). Von 
8 anderen Stellen, an dencn a und b nicht ubereinstimmen, bieten fiinf 
die vulgare Form in a (II 99 9 158,3 III 107, IV 204 43,e) und drei in b 
(III 104e. „  114,).

Hippokr. μεσάμβρίη VI 14817.19 in Θ gegenuber dem με
σημβρίη der Ubrigen Handschriften.

Bei Archil. 74 3 ist das iiberliefertc μεσημβρίας wabrschcinlich durch 
μεσαμβρίης zu ereetzen.

Der Stamm αμβρ-> entstanden aus ά μ ρ bildet die sclnvachste 
Form zu ημαρ und zu ημερ- in ήμερα (vgl. J  Sciimidt Pluralb. d. 
idg. Neutra 206). Da in dem Kompositum μεσ-άμβρία durch die 
Lage des Accentes der sclnvachste Stamm gefordert war, so durfte 
diese ionische Form als die urspriinglichere und urgriechische zu 
betrachten sein. Das vulgare μεσ-ημβρία verdankt sein η wohl 
dei- Anlehnung an ημαρ und ήμερα.

13. Vereinzeltes.

πάν.τός, entsprechend attiscliem 71 ην,tog, ist in dem Kom
positum ‘/.ατα-ιταν,τή Hdt. V 1612 enthalten.

Dagegen συ μ πηκτά Hdt. IV 190 4/e. .Das Verbum πακτόω war nicht
16·
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allein ioniscb (Archil. 187 Bebgk4, ενεπάκτωοαν  H d t . II 96 8), sondern 
aoch attiscb.

πα ρη  „das Ranzel“ , ionisch nach dem Eustath. 1714, 5 5 . 
steht im Ablaute zu πήρα, vgl. Hesych παρο-παιδία* είδος τι 
πηρας.

A n m e r k .  Das ionische Naroenselement ΑΓΕ- =  Ά γε - ,  z. B. Ά γ έ -  

[λ£ω] Blnschr. 17912 Ά γέμαχος  Blnschr. 234a,2 und aol. Inschr. 85 =  Dial. 
II 64 oben, gebort zu άγω , nicht zu ήγέομαι, vgl. Fick Griecb. Personen- 
naraen 2 41.

Aus den bomeriscben Formen μ εμ α κ ν ΐα ,  λελάσμένος,  α).άστος er- 
scblossen die Grammatiker (vgl. oben Compend. II § 40, Seite 203) natur- 
licb nnr desbalb einen ioniscben.Lautwandel von η in a, weil sie dieselben 
in dem „ionischen“ Homer fanden.

Ion. a =  att. co.
14· ,.Die Zunge“ lieisst bei Herodas nicht γλώσσα, wie in 

alien iibrigen Quellen des ionischen Dialektes, sondera
γλα σσα .

γλάσσαν I I I  84 93 V 8 VD 110, γλάσσy Y 37 Υ Π  77. 
γλάσσαι VI 16.

Das vulgare γλώσοαν VI 41 ist nur ein Fehler des Abscbreibers.
Die Form γλασσα war zweifellos eine alt-ionische Nebenform 

zu γλώσσα und wurde von Herodas wahrscheinlich dem Hipponax 
entlehnt. Sie ist aucli im Etymol. Magn. 558,50 erwahnt (τ>παρί 
τό λώπος λάφος και λαϊψος, ώς γλώσσα γλασσα*) und geliort 
mit dem von Zonaras 439 uberlieferten γλά σ σ ω v  μωρός, άνον- 
στατος (^Schwatzer'*) zusammen. Die Stamme γλώσσ- : γλάσσ- 
stehen im Ablaute zu einander (wie όώρον : δάρίς ,,Spanned 
πτώ ξ  : πτάτ,Ις ,,scheu“, ριυγή : $αγή ,,Riss<; u. a. m.) und losten 
in dem urspninglichen Paradigma einander je nach der Lage des 
Accentes ab, vgl. J S chmidt KZ. X X X III  453ff.: neben γλώσσα, 
γλώσσαν stand der Genetiv γλασσης mit einer gerade fur das 
Ionische bezeugten Endbetonung, durcli die der schwache Wort- 
stamm bedingt war. Durch Formenausgleichung entwickelte sich 
aus diesem urspninglichen Paradigma einerseits γλωσσης, γλωσσης, 
andererseits γλασσα, γλασσης.
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* W
E.

1. Gemeingriecliisches e.

15. Das urgriechische Nomen ΰ έρ σ ο ς  „Mut“, das unter 
dem Einflusse von -ΰαρσής, ΰρασνς den schwachen Stamm an- 
nahm und so zu ΰόρσος : θράσος wurde (vgl. oben S. 233), ist 
bei den Ioniern, wie bei den Achaem (s. Bd. I  143 Π  309), in 
Eigennamen regelmassig vertreten: im vorionischen Alphabete 
Θερσέλεω Inschr. 63 i aus Paros, -d-ερσης Inschr. 941 aus Ery- 
tlira, Θερσά^νόρωι] Inschr. 179 aus einer pontischen Kolonie; 
Θερσάνδ[ρον] aus Sane Conze Reise auf d. Inseln 67, Θερσης aus 
Chios Coins BritMus. Ionia 335 no. 63. Mythisch-episch sind 
Θερσίλογος aus Ephesus Coins BritMus. Ionia 59 no. 101 und 
Thlnschr. 15c7, Θερσίτου aus Iasos JH St. IX  341 no. 2 4 . 8.

Dagegen Θαρ ρ ιππ ίδ ον  aus Eretria Inschr. 21 e (e. oben S. 15), 
Θράσιππος Thlnschr. 15c8. Der Kurzname Θράσων;  ioniech in Θρασωνίδης 
(aus Eretria Inschr. 2234, aus Tliasos Inschr. 7222 Blnschr. 82als b0 
Thlnschr. 18c4 20a,2) ist Koseform zu den zahlreichen ioniscben Namen 
rait Θρασύ-,

2. Gemeingriecliisches ε aus a.
-εο- und -εω aus -ao- und -αω-.

16. Von J S ch^ dt Idg. Neutra 324ff. ist der Nachweis 
gefuhrt worden, dass die Vokalgruppen -ao- und -αω- (aus a£o, 
aid, aso, aso) b e re i t s  u rg r i e c h i s c h  in -εο- und -εω- uber- 
gingen. Dieser Lautwandel betraf vomehmlich zwei Wort- 
klassen:

1 ) D ie V e r b a  auf  -αω, wie τιμάω. Diese haben ihre ur- 
griechische Flexion τιμάεις, τιμάει, τιμάετε, τι μασιό, ίτίμασα , 
h iμα&ψ etc., aber τ ι μ έ ω ,  τι  μέο  μ ε ν , 3. Plur. τ ι  με οννι  : 
ιιμεονσι : τιμίονσι, τ ί μ ι ω ν  : τιμίοντος etc. in den dorischen 
Dialekten, wie die Inschriften beweisen, noch nahezu unveriindert 
bewalirt. Auch bei Aolern und Ioniern liisst sicli der Wechsel 
von τιμά- und τιμε- noch deutlich erkennen, wenn gleich diese 
beiden Dialekte eine Ausgleichung in der Flexion zu Gunsten 
des Stammes τιμά - erstreben. In den ioniscben Inschriften ist 
bis jetzt zu dem regularen a «  αε (εσοραν 165a, ιεράται 128 4 , 
προιεράσ&αι 128«, Ιεράο&ω 1311, επερωτάι Samml. GDI. 1561s) 
nur oj =  ao αω iiberliefevt: ενικών 1651, αιανμνιo(v) 105Be/9 (viel-
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leicht auch έξορπώντιον 657). Bei Hdt. und Hippokr. gehen, wie 
das im Einzelnen bei Besprechung der Verba auf ~cao gezeigt 
werden wird , die Formen mit εο εω einerseits und to =  ao ato 
andererseite durcheinander, wahrend ein ει ( =  εε εει) oder η (=  εη) 
statt des regularen a ( =  αε αει αη) n ie  vorkommt. Da bei ein
zelnen Verben die Ausgleichung zu Gunsten des Stammes auf 
-a- friiher und regelmassiger stattgefunden haben kann als bei 
anderen, so ist eine konsequente Durchfiihrung von εο εω statt 
to «  ao ato im H dt und Hippokr. nicht empfehlenswert.

2 ) D ie N e u t r a  a u f  -ασ- wie πέρας, γέρας. Ihre urgrie- 
chische Flexion lautete nach JS chmidt p. 335 πέρας, πέρεος,  
πέραϊ, — πέραα, περέιον,  πέρασαι. Sie ist, wenn wir vom No- 
rainativ Plur., der im nachsten Paragraphen zur Sprache kommt, 
hier zuniichst einmal absehen, im H dt noch rein erhalten: πέρας, 
τέρας, γήρας, aber πέρεος IX  2623.26 V I 1112/3, τέρεος V III 
37τ, — γήραϊ VI 247 (in a: -ρα b), πέρσι IX  102s (in b: -ρει 
a), — περέων I I  132s IV  183n. Ein Beleg fur den Dativ Plur. 
(ausscr πρέεσσι I47 i5  im delphischen Orakel-Hexameter) ist nicht 
vorhanden. Die Flexion von πρέας (πρέως, /.ρέα, πρεών) wird 
spater behandelt werden.

-εα- aus -aa-.
17. Die Nominative Plur. zu den Neutris auf -ασ- wie 

πέρας, γέρας, endigen im Ionischen auf ·εα z. B. γ έρεα  Inschr. 
1 2 8 1 . 4.7 Hdt. I I  I 681 H I  142u IV  1625 1653 u. s.w., τέρεα  
V III 377| πέρεα  I I  389 74* IV  293.e/7. 7 183s 191i$ u. s. w. 
Da nach JS chmidt (vgl. den vorigen Abschnitt) ein Wandel von 
a in ε nur vor o eingetreten sein soli, so muss er die ionischen 
Nominative Plur. auf ·εα, die er im Urgriechischen auf -aa endi
gen lasst, schon als Neubildungen nach πέρεος, περέων auffassen. 
Diese Erklarung lasst aber ausser Acht, dass ein l a u t l i c h e r  
Wandel von -da- in -εα- fur das ionische Verbum sicher bezeugt 
ist: ε ξ - ε τ τ ί α τ ε α ι  H d t  V II 104s 135w, bei Theogn. 1085 zu 
έπίστη  kontrahiert, =  urgriech. t πίστα-(α)αι. Die ionischen 
dritten Personen Plur. δ υ ν έ α τ σ ι  Hdt. I I  142β, ι α τ έ σ τ σ ι  I I  113n 
V 61β, έόννέατο  VH211i5, η π ι σ τ έ α τ ο  I I  53s, ί σ τ έατ ο  IV  80i 
u. s. w. werden ohne hinreichende Begriindung von Smyth p. 567 
zu Analogiebildungen nach Perfektformen wie οΐπέαται, πεπινέα- 
τσι u. a. gestempelt: sie beruhen vielmehr lautgesetzlich auf 
*δυνά·αται, *ιστά-αται, u. s. w. Ebejiso ist die neben dem ge-

i
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wohnlichen εστασι 3 Plur. Pft. bei Hdt. iiberlieferte seltenere Form 
ε σ τ έ α σ ι  (z. B. I I  70 2 84 4) aus *εστά-ασι hervorgegangen.

Dieser Wandel von -acc- (— a(s)a, a(i)a) zu - ε α -  ist aber 
nicht etwa speciell ionisch, sondern, gleichwie der Wandel von 
-ao- in -εο-, b e r e i t s  u r g r i e c h i s c h  gewesen. E r erklart eine 
Reihe von Worten, in denen e sich bisher gar nicht oder nur 
gezwungen deuten liess, so ta g  „Blut“ aus *ααρ =  *α(σ)αρ zu 
lat. assir, lett. a sins, ved. dsrj „Blut“ , ο τ ί ά ρ  „Talg, Teig“ aus 
* σ τ ά ά ρ  =  * σ τ ά ί ά ρ  zu σ τ ά ϊ ς , σ τ α ι τ -  „Teig“, ir. tais, taes „Teig“, 
ssk. sthdyati „gerinnen“, ν . τ έ α ν ο ν  „Besitz“ aus * κ τ ά α ν ο ν  == * % τ α ια -  

j ο ν  zu γ , τ α £ ο μ α ι  „besitze“ u. a. m.
Urgriechisches -aFa- unterlag diesem Lautwandel natiirlich nicht, 

!/ ebensowenig das Prafix a- ( =  eyi-, u. s. w.) vor anlautendem ά-, das 
\, ’ auch bei dem Wandel von -ao- in ·εο~ eine Ausnahme bildet (z. B. άοοοη- 
:£ τήρ J S c h m id t  Neutra 336).

3. Ion. e =  att. a im Inlaute.

18. Bei H dt lautet der passive Aorist zu ττΐ&.ώ 
επ λέκ η ν  =  att. ϊΊΰλάχην,

vgl. σνμ7νλετ.ίνι:ος I I I  78π, σνμπλε/,είσψ  V III 84.i (in a, Liicke 
in b). 1st diese Form vom starken Stamme (vgl. γηρεντος Xeno
phanes 8) gebildet? Oder ging nXeyJvr- aus ττλαχεντ- liervor, 
indem das tonlose a an das folgende ε assimiliert wurde?

jr

19. Dem attischen αρσψ , das durch die alte thasische In- 
schrift 69a 1 (αρσεν) auch als echt-ionisch bezeugt wird, setzt 
Herodot als einzigster der ionischen Schriftsteller (wenn wir uns 
auf die iiberlieferten Texte verlassen diirfen)

ίρσ εν-  „mannlich“
entgegen. Allein in Buch II ist ohne Variante zwolfmal ερσεν- 
iiberliefert (ερσενος 35 ιβ, ερσενες 65ίο 931. 9. ία, ερσενας 381 41i.n  
46 s 664. 8, ερσενων 45e).

Nur selten hat sich das vulgare άρσεν- in eine der beidcn Hand- 
schvii'tenklassen eingeschlichen: so ΰρσενος in a III G60, in b I 109 βρ- 
οενες in RS I 193so; αρσενας in RS I 193,2e.

Die Form ε ρ σ η ν  war auch aolisch (s. Bd. I I  309) und 
dorisch.

Nach P ick Worterb. 1 4 12  J S chmidt KZ. X X V  23 weisen 
ε ρ σ η ν , α ρ σ ψ  als verschiedenstufige Formen desselben Stammes 
auf eine alte Flexion ι ρ σ η ν :  ά ρ σ ε ν ό ς  hin, die in den einzelnon
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Dialekten entweder zu ερσην, ερσεινς oder zu άρσην : αρσενος 
ausgeglichen wurde. Diese Auffassung ist gewiss unanfechtbar — 
aber nicht die einzig mogliche. Auf den Gortynischen Tafeln 
steht ερσην ohne /  (vgl. ερσενες X  52, έρσένων X  49), wahrend 
eine altc elische Bronze (SGDI. no. 11522) den Genetiv βάρρενορ 
— βάρσενος enthalt Vielleicht sind also ερσην und άρσην zwei 
verschiedene Worte: ερσην gehort dann zu zd. arsan- „Mannu 
(Nom. aria, Akk. arifinem, Gen. arino) und άρσην == βάρσην 
aus *rdr$en- zu ved. vrxan- „mannlich, zeugungskraftigu (Xom. 
vf,s(i, Akk. tfsanam, Gen. vrmas).

20 . Die Zahlen 4, 14 und 40 sind fur den ionischen Dia- 
lekt als

τέσ σ ερες , τέσσερα  (τεσσέρων, τέσσερσι, τέσσέρας), 
τ  ε σοερε σ κα ίόε  /. α (τεσσερεσν.αιδέγΛχτος), 
τε σσεράγ,ο ντα  (τεσσεραν.οστός)

bezeugt. Zahlreiche Belege finden sicli in den Inschriften, bei 
Hippokrates und Herodot

Die I n s c h r i f t e n  aus guter Zeit kennen nur den Stamm 
τεσ σ ερ - ,  auch in der Zusammensetzung:

[τ^έσσερες AGIBrit. Mus. I l l  2 no. 658a (aus Ephesus um 
300 v. Chr.); τέσσερας Blnschr. 148 91 (aus Ephesus um 300 
v. Chr.), Inschr. 117 (Iasos?); τέσσερα Blnschr. Ιο Ί is (TEZEPA 
aus Teos); τεσσέρων Inschr. 132tg (aus Iasos, vor 350 v. Chr.).

τεσ(σ)εραγΜΐε·ίόο[μη]ροντσντης Inschr. 61 (vorion. Alphabet, 
aus Paros).

τεσσερεσΥΜίδεν.άτης Inschr. 142 (aus Sinope). 
τεσσεράγ,οντα Inschr. 132.52.se (aus Iasos), Inschr. 117 (Iasos?), 

Inschr. 13612 (aus Kyzikos).
Eine Bauurkunde aus Teos mit zweimaligem τέσσαρες Blnschr. 1599 

ist in attisch-vulgarer Sprache abgefasst. In der Inschrift 182 wird τεσ
σάρων 031 dem τεσσέρο)ν7ΰ und τεσσεράκοντα 52. 58 gegenuber stehen, von 
den Herauegebern in Klammern gesetzt. Ob in Inschrift 140d3 mit Lim- 
nios-Lolling τεσσέρων oder mit Mordtmann τεσσάρων zu lesen ist, bleibt 
unentschieden.

Erganzt ist τεσσ[ερ]ακόντων Inschr. 80CI4 aus Chios.

Bei H i p p o k r a t e s  sind allgemein auch in den massgebenden 
Handschriften AMV die a t t i s c h e n  Formen uberliefert.

Z. Β. τέσσαρας 1864 19Sie VI 284ie. ,T. 18. τεσσάρων B'Q 195a,/ai, 3 
τεσσαρεσκαίόεκα V 610,, 6140 668„  67014 67810, τεσσαρεσκαώεκατος IW | 
1614 201ai/fi 206ia 207β 210aa 2144 V CO84, τεσσαρεσκαιδεκαταΐος 1̂ » 161β ·
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198ιο/-2ο·sst 2051β V 61418 6682 ^96J4/15, τεσσαράκοντα V 6404 67420; τεσσαρα
κοστοί Ikfl 193s 20123 2082 21113, τεσσαρακοσταΐος Ika 199, V 6743)·

Nur die Handschrift Θ maclit eine riihraliehe Ausnahme: 
zwar ist sie nicht frei von den vulgaren Formen, doeh hat sie 
neben ihnen und zwar in einigen Schriften (z. B. in ζΐιαιτ. nnd 
Γ war/..) in der Mehrzahl der Falle die ionischen Fonnen er- 
halten, z. B. τέσσερες  VIII 1649, τέσσερα  YI δ94ιο, τ έ σ - 
σέρας  VI 598η 614ιβ 6264 VIII 1642 168 2 1827, τ έ σ σ ε ρ α ι 
VI 19823 VIII 194ΐ6 (neben τέσσαρας VI 630s 652? VII 2382s 
2507 2862ΐ, τέσσαρσι VII 248u, τεσσάρων VII 26 6 23, τέσσαρες 
ΥΠ 23811 2δ2ΐ7), τεσσερεσναίόεν .α  VII 2δ4β 2642ο (neben 
ιεσσαρεσγ,αί δ εν. a VII 176 2 178 ιβ- ιθ 2δ42 262 u), τεσσεράν.οντα
VI 498ίο δ 1 0 ΐ9 δ98ιι V III 196< (neben τεσσαράκοντα V I δ083.3

V II 182is 208ΐ9 28625 288n 300ιβ). Ob der Urtext des Hip- 
pokrates nur den Stamm τεσσερ- kannte oder ob, wie ich das 
fur den Herodot wabrscheinlich zu machen hoffe, einige Formen 
vom Stamme τ ε σ σ ε ρ andere vom Stamme τεσσαρ- gebildet 
waren, bleibt vorlaufig eine offene Frage.

Aus H e ro d o t ,  dessen Handsehriften den Stamm τεσσερ- 
zweifellos bevorzugen, wollen Bredow und Smyth das nicht 
selten als Variante oder als einzige Lesart iiberlieferte τεσσαρ- 
ganz verbannen. Eine genaue Prufung des Materiales Hess mich 
zu einem anderen Resultate kommen. Belegt sind:

τ έσσερες  oline Variante I 14217 II 16810 IV 123 „  V 524.0. ,7. 24 
VII 20 18414 VIII 25e; mit-der Variante τέσσαρες I 1921κ II 158., (-αρ- b),
VII 185,., (-αρ- A b ); nur τε'σσαρε  ̂ oline Variante II 30o III 83, IV 85,0.

τ έσσερα  ohnc Variante I 50,, III 104 IV 1974 V 55<, VII 36,a 100JO
VIII 730; mit der Variante τέσσαρα in b II 157, III 103η IV 37r, 195,7; 
endlich τέσσερα VII 20, in R gegen τέσσαρα in a V.

τεσσέρο)ν  stets obne Variante: I 60,5 193,7 II 138,6 V 69β VIII 
106,β IX 702, ; gegen τεσσέρων II 8 U 31, in aV  kommt τεσσάρων R nicht 
in Betraeht.

τέσσαρσι  oline Variante VI 41 0.
τέσσερας  ohne Variante in a und b II Π 0 4 Y  340 YI 933 VII 210, 

VIII 460; mit der Variante τέσσαρας in b I 192„ II 297 G82 III 1034 IV 
28b 163r, 189,., VII 117r, ; ferner τέσσερας VII 39,, IX 660 in B gegen -αρας 
in Ab, VII 184fl in A8BV2 gegen -αρας in A ^ V 1, I 1428 in A gegen -αρας 
in B; fur τέσσαρας I 51,, ist A einzige Quelle.

τεσσερ εσκ α ΐ δεκ  a ist nur VII 3G0 (lurch B b  gegen A (-αρεσ-) als 
urspriingliche Lesart bczeugt; gegen τεσοερεσκαίδεκα II 175,4 in A stelien 
B b mit -αρεσ-; mil* -αρεσ- ist uberliel'ert in τεσσαρεσκαίδεκα I 8G21 τεσσα- 
ρεσκαιδεκάτη I 84 τεσσαρεσκαιδέκατος III 93β/0.

τ εσ σεράκον τά  ist nur ein  e in z ig e s  Mai ohne Variante uberlie-



2δΟ

fert: VIII Ι 4/5· An a l i e n  a n d e r e n  S te l le n  (von τεσσεράκοντα V 52^ 
547 64c ist abzasehen, da Bach V in R fehlt), linden wir τ εσσεράκοντα  
nur in aT wabrend b stets τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  dafiir hat: I 14Sc, 3112 20216 
^  1^4 29j- 12/10 1423. 7. 8. ]0 1431Λ 15d 14 III 10* 44ρ/10 56j 90,2
953 IV 154 53,3/J4 73e 90* 159* VI 15t3 1199 VII 187,, VIII 115* IX 
27*,/, _#7αί?" I 107, in B b and I 166e in B gegen -σερ- A; τεσσαρακοντ- 
όογνιος II 149 S1 in b gegen τεσοεράκοντ- in a.

Von der letzteren Form gehe ick aus. Es ist gewiss kein 
Zufall, dass die Klnsse b, von der trotz ihrer Vorliebe fur τεσσαρ- 
die Form τεσσερ· durchaus nicht verleugnet, ja  im Genetive 
τεσσέρων sogar stets iiberliefert wild, mit a b s o l u t e r  R eg e l -  
m a s s i g k e i t  τεσσαρόν,οντα dem τεσσερά/.οντα in a entgegengesetzt. 
Mir erscheint die Vermutung nicht zu gewagt, dass im Texte 
Herodot’s urspriinglich τεσ σ α ρά κο ντα  stand und durch irrige 
Verallgemeinerung des Stammes τεσσερ- in den Handscbriften der 
Klasse a unterdriickt wurde.

Ob dieses herodoteische τεσσαράκοντα alter ist als das τεσσεράκοντα 
der Insehriften (τεσσεράκοντα =  lat. quadraginta), bleibt anentschieden. 
Moglich ist es aucb, dass eine urionische Form τεσσεράκοντα, wie sie in- 
schriftlich bezeagt ist, im Dialekte Herodot’s dureh Assimilation des ε an 
das folgende betonte ά in τεσσαράκοντα uberging.

Von den Formen der einfachen Zahl „4“ steht der Genetiv 
τεσσέρ ιον  am sichersten. Fiir einen Nominativ τέσ ^ερ ες , 
τέσ σ ερ α  spricht die iiberwiegende Zahl der Belege. Zweifel- 

- baiter ist schon die Akkusativform τέσσερας, da fur sie die Be
lege oline Variants nicht so haufig sind als die Belege mit der 
Varinnte τέσσα ρα ς, die sich zudem nicht nur in b, sondern auch 
in a fi inlet. τέσ σ α ρ σ ι  ist leider ein απαξ λεγόμενόν.

Vielleicht baute sich die altionische, speciell die herodoteische 
Flexion folgendermassen auf: Nom. τέσσερες, τέσσερα; Gen. τεσσέ- 
ρων; D a t τέσσαρσι (ssk. catursii); Akk. τεσσαρας (ssk. cattiras).

τεσσαρεσν.α ίδεν.α  endlich ist entschieden hesser bezeugt 
als τεσσερεσ/.alδεζ.α. Sollte diese Fonn dafiir sprechen, dass der 
Nom. Plur. urspriinglich auch im Ionischen τέσσάρες lautete? 
Oder ist das a aus anderen Einflussen zu erklaren?

Eine sichere Antwori auf die Frage, wie der Stamm τεσσερ- 
entstanden sei, lasst sich schwer geben. Nach .TSchmidt KZ. 
X X V  44 lautete die urgriechische Flexion des Zahlwortes: Nom. 
*τέτβωρες : *τέσσωρες ( =  ssk. catvdras, got fidvor} lat. quatuor), 
Gen. *τετβέρων : τεσσέρων, Dat. *τέτβαρσι (=  ssk. catur&tt). Dar- 
nach soil also τεσσερ- urspriinglich im Genetive gestanden und
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sich von diesem aus auf die iibrigen Kasus ausgebreitet haben.. 
Tritft diese Auffassung das Richtige, dann ist es vielleicht kein' 

j Zufall, dass bei Herodot gerade im Genetive ausschliesslich die* 
j Form τεσσάρων uberliefert wird.

Moglicli bleibt es aber auch, dass τέοοερες aus τέοοαρες durch Assi
milation des a an das vorhergehende betonte έ entstand, wie Herodot’s- 
άττέλεβος aus άττέλαβος.

21 . Die attisch-vulgare Form χλιαρός lautete im ionischen· 
Dialekte oder wenigstens in einem Zweige desselben

γλ ιε ρ ό ς .
Wenn S m yth  139 behauptet, dass wir bei Ildt. und Hippokr. 

i nur γλιαρός finden, so widerspricht das den Tatsachen. Aller- 
ί dings ist bei Hdt. νδωρ χλιαρόν TV 18113. 17 uberliefert. Hippokr.
I aber hat zweifellos γλιερός geschrieben. In A war I Kl 166is 

1779  prim a manu γλιερόν geschrieben und erst ein unkundiger 
IJberarbeiter maehte das vulgare χλιαρόν daraus. Gegeniiber dem 
άν.ρογλίαρον in A haben MV das urspriingliche ακροχλίερον (-ίαιρ- 
M) I kii 139η 156ic erhalten. Ausserordentlich zahlreiche Belege 
fiir γλιερόν bietet die Handschrift Θ z. B. γλιερόν VI 2241 V II 
4043 V III 110i I 6O19, γλιερψ  V II 324η, γΜε9Ψ V II 3682. 4· 
9.22.23 402i2 V III 6Ο2 1947.21 210a 2 I83 , γλιερώτερα VI 2661*, 
άν,ρογλιερον V II 35820 39622 V III 108π  u. s. w. An den 
weitaus meisten dieser Stellen haben die geringeren Handschriften 
das vulgare γλιαρός oder χλιηρός eingesetzt.

Natiirlich bat sich auch Θ nicht ganz von der vulgaren Form frei 
gehalten (z. B. VIII 9021 1643 182, 1902. o 1927 1942. 18 214,n u. a. m.).

Ausserhalb des Ionischen ist γλιερός bei Kratinos Fragm. 
I 58K (Athenaeus IX  385d) und Alkman 33g B ekgk 4 (Athe- 
naeus X 416 c) belegt. In γλι-ερός und χλι-αρός stehen die Suf- 
fixe im Ablaut zu einander, wie in ιερός : ιαρός.

22. Seltener als die attisch-gemeingriechischen Formen 
7tiύαλον und σίαλον sind in den Handschriften des Jlippolcrates 
die ionischen Bildungen

7 π νελο ν  und σ ίελο ν ,
und zwar kommt, von ganz geringen und zweifelhaften Ausnah- 
men abgesehen, in denjenigcn Schriften, die im codex A stehen, 
nur τττνελον oder ;tτναλον, dagegen in den von Θ uberlieferten 
Schriften nur σίελον oder σίαλον vor,



Uber πτνελον handelt eingehend K u e h l e w e ix  Praef. C V I. 
Aus seinen Ausfiihrungen ergiebt sicb, dass A haufiger πτναλον 
hat als πτνελor, wahrend MV mit den geringeren Handschriften 
die letztere Form bevorzugen. In Πτισαν. kommt das Wort 
17mal vor: in der Form πτνελον 4mal in A, 8mal in V, 12mal 
in M. In ΚωανΜρογ. enthiilt A 25mal πτναλον^ 9mal πτνελον. 
In TToop'OJGT, (fehlt in A) wird πτνε?*ον von MV ganz durcli- 
gefuhrt.

In Θ iiberwiegt das vulgare σ/αλον. In Νονσ.ι ist viermal 
οίαλον und nur zweimal οίελον VI 160n 19624 in Θ geschrieben. 
In Novo, 11111 zahle ich in Θ 42mal οίαλον und nur zweimal σίελα 
V II 286 40 u.  In Παΐϊ. hat Θ οίαλον V I 216ia neben οίελον 
VI 214 12. is. in Ε ν τ Π α viermal οίαλον neben οίελον V li 
2609.

Dass Hippokrates. wie Kueblewein vermutet, die Formen 
mit -ελο- und mit -αλο- neben einander gebraucht habe, will mir 
nicht scheinen: ich halte πτναλον, οίαλον fur vulgare Formen im 
Texte des Hippokrates uDd wiirde als Herausgeber iiberall πτι ε- 
/or, οίελον durchfiihren. Eine andere Frage ist es, ob nicht so- 
wohl πτνελον σίελον als πτναλον οίαλον urgriechisch gewesen 
sind; man konnte an eine Flexion πτναλον : πτυέλου denken.

Fur ionisehes νελος fehlen bis jetzt Belege: Hdt. εξ νά).ον III 24λ.5 
in b (εκ ξύλου a), Hippokr. υαλοειδής V 658,c (in A).

23 . Vereinzeltes.

όεφάνον Hippokr. V III 2503 in 0C, δεψανίόος V III 3081*> 
in C gegen oaff· in Θ.

Gewohnlich steht in alien Handschriften des Hippokr. , auch in Θ, 
das vulgare ραφ-:  so δάφανοί1 VIII 3704, ραφάνον VII 6S* 342n  VIII 3S4.- 
456,0, δαφανίς VI δδ84, όαφανίοι VII 2221S, ραφανίδας VII 1827 2664/5 26S15, 
VIII 296,. Ware das Material nicht gar zu gering, so wiirde ich ver- 
muten, dass die Ionier ρέφανος, aber όαφανίς sagten.

ά ττε λ έβ ο ν ς  Hdt. IV  172ό/β (in a: dagegen άττελόβονς b). 
Nach J S cidijdt K Z. X X X II 393 soil ion. αττέλεβος aus άττέ· 
λαβος durch Assimilation des tonlosen a an das vorhergehende 
betonte έ entstanden sein. Herkunft und Etymologie des Wortes 
sind unbekannt.

Die Namensform ’Ε ρρ ιδα ι og Irnchr. 13Αι.β =  ’Λρριόσιος 
ist wahrscheinlich nicht auf Rechnung des ionischen Dialektes von 
Olyntli, sondem des Macedonischen zu setzen.
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A nm erkung . Ob die der κοινή angehorenden Formen μι ερός  
=  μιαρός und ψίε&ος  =  ψίαϋος, wie die Grammatiker berichten, spe- 
ciell ionisch gewesen sind, vermogen wir mit unserem Materiale nicht. 
zu beurteilen.

4. Ion. t =  att. a im Auslaute.
24 . Zu dem attisch-gemeingriechischen Adverbium επειτα^ 

das auch fiir das Ioinische gut und sicher bezeugt ist, vgl. επειτα  
Inschr. 84 4216 Archil. 56.1 IJippon. 50, finden sich bei den 
Ioniern die Nebenformen

t π ε ίτ ε .
Inschr. είς τον επειτε χρόνον 129 aus Milet.
H dt. Ι'πειτε, in den Handschriften mit der gleichlautenden 

haufigen Konjunktion verwechselt und deshalb επεί τε betont, 
ist eine seltene Variante zu επειτα , vgl. die bereits von Bredow
S.  ̂108 gesammelten Stellen VI 833 IX  9819 (επειτε b, επειτα  a) 
und I I  52 5 VI 91s (Ιπείτε a, επειτα  b); fur επειτε I  14616 ist 
a einzige Quelle.

Mehr als 80mal ist bei Hdt. επειτα ohne Variante iiberliefert 
(Bredow 109), z. B. in Bucb II 29,0. ie. 21 380 394 4222. 24 47,c 56s 6820 
8610 88 j 92 8. 23 95 9 12158 129 u  131 .Λ 15812 169,3. Ebeneo μετέπειτα I 
1081β 172β II 1106 118n III 36 25/20 V 68JO VII 7 , 17, 1373 1974 23316 
VIII 94 12817 IX 4818.

επ ε ιτεν .
Hdt. Αστέον δε καί οτι εν τοις Λ ΐλίον Jiovvoiov φέρεται 

καί ιος ΙΑττικά μέν το είτα καί επειτα , το δε ε ίτ ε ν , φησί} καί 
επε ι τ εν  ϊακά* διό, φ ψ ί, καί παρ ‘ίΐροδότφ κεινται« Eust. 115838. 
In unseren Handschriften findet sich die Form επειτεν nicht. 
Das andere Adverb kommt im H d t . iiberhaupt nicht, weder als 
είτεν noch als είτα, vor.

Dio in Holder’s Textc stehenden Lesungen κ&πειτεν II 85 4, μετέπειτεν  
I 108,e, zu denen die Adnotatio critiea nichts bemorkt, miissen, nacli 
βτΕΠί’β Ausgabe zu urteilen, auf einem Versehen dcs Herauegebors be- 
ruhen.

Hippokr. επειτεν V II 332is in Θ (iiberl. έπιτεν), V II 40423 
408t 42412 in C (-τα vulg.). Gewohnlich aber επειτα.

εΊτειτα und επειτεν (dieses aucli dorisch: Pindar Pyth. IV 
211 Nem. H I 54 Isthm. VI 20, megarisch nach Aristoph. 
Acharn. 745) verhalten sich zu επειτε genau so wie 7νρόα&α und 
πρόσΰεν zu πρόσ&ε (vgl. Bd. I I  274): alle drei sind in ihrer 
lautlichen Gestalt wahrscheinlich von oinander unabhangig und
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haben bereits urgriechisch neben einander bestanden. Wenigstens 
zwingt uns nichts dazu, etwa ε/τειτε als eine speciell ionisch* 
(aus ε/τειτα und ε,τειτεν ,,contaminierte“ oder durch ore, τότε, 
ενίοτε u. a. beeinflusste) Xeubildung aufoufassen.

Was Herodot und Hippokrates gesprochen und gescbrieben 
haben, ob sie zwischen zwei Formen abwechselten oder nur eine 
von den dreien bevorzugten und welche das war, lasst sich aus 
unserer Uberlieferung nicht mehr erkennen. Jedenfalls ist es 
willkurlich. wenn Steix und H older einem επειτε bei Hdt. die 
Existenzberechtigung ganz absprechen und die varia lectio έ/τειτε 
an v i e r  Stellen glatt venverfen, an der funften aber (I 146ie) 
als verstiimmeltes ε/τειτεν auffassen.

5. Ion.-att. * =  dor. oder aol. 6.

25. t b e r e i n s t i m m e n d  mi t  dem A t t i s c h e n  setzt das 
Ioniscbe dem a der anderen Dialekte ein ε entgegen in

ιερ ό ς  =  dor. )αρός, aol. ιρός. Mit dem Attisch-Ionischen 
.geht das Sud-Achaische (s. Bd. I  143) und das Thessalische ($. 
Bd. Π 313) zusammen. Neben ιερός lag im Ionischen, und zwar 
uber das ganze ionische Dialektgebiet verbreitet, die sonst nur als 
aolisch bezeugte Form Ιρός, deren Verhaltnis zu ιερός bei / 
niiher besprochen ist.

ν.τενέω  „ich werde toten“ =  homer, ν.τάΐ’έω Z 409 Ξ 431 X 
309, vgl. H/U. α/τον.τενέων I  85h , απο/,τενέοντα I I I  30ir, u. s. w. 
Dass ν.τενέω durch κτείνω, έν.τεινα beeinflusst ist, balte ich fur 
wahrscheinlicher als eine Assimilation des tonlosen a in ν.τανέω 
an das folgende betonte L

' έ τερ ο ς  =  dor.-aol. a tερος. Den alten Stammeswechsel
ατερος, a ιερόν, aber ετέρου, ετέρά (mit Assimilation des tonlosen 
a an das folgende betonte e, vgl. J S cfdiidt KZ. X X X II 368). 
der im Attischen bei der Krasis noch erhalten ist (a tερος =  o 
ατερος, Οατερον =  το αεερον, aber ητέρη =  ι) ϊτίρη), haben die 
Dialekte bald zu ατερος : άτέρον, ατέρά, bald zu ετέρου, ετέρα: έτερος 
ausgeglichen. Die Ionier besassen, alien unseren Quellen nach 
zu schliessen, n u r έ τερ ο ς . Auch in der Krasis tritt diese Form 
auf z. B. Hdt. οντερος =  b έτερος I  34s 134s. δ I I I  78 is u. s. w., 
τοντερον =* το ετερον I  32 η  1864 u. s. w. Zu vergleichcn sind 
τουτέρου Hem on. 7 ns Hippon. 18 s, τητέρψ Blnschr. 255 Archil. 
93 Phoin. 3δ — του ετέρου, τψ  ετέρψ.
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ϋ άτ ε ρο ν  bei Hippokr. Ika 1916 VIII 124*4 126.2 28815 2904 314 20 
u. 6* w. balte icli fur einen Atticismus.

π ιέζω  =  dor. tcialio z. B. Hdt. πιέζεται I I  2522, πιεζευ- 
μενοι I I I  146π /le, επίεσαν IX  634, πιεσΜέντας IV  113 u. s. w., 
Hippokr. πιέζονσι VI 280 ιβ V II 20 612 24015 , πιεζευμενον VI 
IO82, εκττε/τιεσμένος I kii 11917 V III 352io u. s. w. W ar die ur- 
griechische Verteilung der Siam me /τιέζω ( =  pisedtd): πε/ηασ- 
μένος, maa&rjvai (triad- =  pi.ml-)?

-οι ε  als Adverbialendung =■ aol. -οτα (s. Bd. I I  273), dor. 
-o/xe z. B. οτε, τότε, ν,ότε : οκότε, άλλοτε, ενίοτε, έκάστοτε u. s. w.

6 . Ion. t =  att. o.
26. In ί 'ξά-’/τεόος „6 Fuss lang“ Hdt. I I  149i3 == latein. 

se-ped- ist ebenso wie in ιτεζός die im Ablaut zu tccod-, tcod- 
stehende vorgriechische Stammesform teed- erhalten. Dass εξά- 
ιτεδος, wie Smyth annimmt, alter als εξά-ϊτοδος sei, wird sicli 
schwerlich erweisen lassen: vielleicht lagen von Anfang an εξά- 
?τεδ- und εξά-ποδο- neben einander.

φ λ ε γ μ ο ς  ,,Brand“ Hippokr. I kfl 222 in A, gewohnlich bei 
Hippokr. φλογμός, kann im Vokale (lurch φλέγμα beeinflusst sein. 
vgl. ν.ενϋμός : κει Μμων (Biiugmann Grundr. I I  1 S. 160).

27. Ohne Arariante sind bei Herodot
tcεν ί ηκόν τ - ερος ,  ι ρ ι ηκόν τ - ε ρος  

iiberliefert: ;τεντψ.όντερον I I I  41ο 124s VITI 46 15, -έρφ 1 
- 152ο, -όντεροι V II 977, -έρων VII  36ι0/ιι 184,, V III 2 */* 486,

-έροισι I  1634/0 IV 156c V II 1637, -έρονς Τ 164ia I I I  39π/ΐ2 
' IV 153β VI 138» V II 368 VIII  Ιο. ίο 48a — τριψοντέρω  

V III 216/7, -όντεροι V II 977, -έροισι IV 148». Die attischen 
Inschriften aus der zweiten Halite des V. Jahrh. kennen -ερος 

i . und -ορος (Belege bei Mfjsterhank2 17), doch sind mit ε bisber 
nur die Genetive τριακοντέρον, -έρων belegt, in denen έ den 
Accent trug. Daraus folgert J S chmidt KZ. XXXTI 326, dass 
die urspriingliche, spaterhin durch Formenausgleichung zerstorte 

: Flexion πεντψΜντορος : ιτεντψ.οντέρου lautete.

28 . Aus Κέρκυρα Jidt. TIT 48 52 53 V II 145, davon 
Κερκνραϊοι Hdt. I l l  48 49 53 V II 154 168, entstand das alt- 
attieche Κόρκνρα (V. Jahrh. Meisterhans2 17) zuel’st in den 
obliquen Casibus Κορκυρας, Κορκνραι (tonloses ε an das folgende 
betonte v assimiliert) vgl. JS chmidt KZ. X X X II 345.



29 . Aus der Miinzlegende Τερώναον  Blnschr. 7 (vor 
420 v. Chr.) ist als ionischer Name der Stadt Terone Τέρωνά  
zu erschliessen. In den attischen Tributlisten heissen die Ein- 
wohner aber schon von 447 v. Chr. ab Τορώναιοι (CIA. I  233 
col. 2 is, 234 col. 2 2s, 236 col. 3a u. s. w.), ebenso auf zwei atti- 
<chen Grabsteinen des 5. Jahrh. (Mittheil. X  367 ff. no. 16 17). 
Aus Τερωνα hat sich Τορώνη von den obliquen Casibus Τορώνης, 
Τορώνηι aus entwickelt (ε an to assimiliert), vgl. oben § 28.

Etwas anders erklart JScmriDT KZ. XXXII 336 die Doppelformen: 
nach ihm soli Τερώγη den Vokalismus einer Grundform * ΤεραΤόνη, in der 
kein Grnnd zum Wandel von ε in o vorlng, erhalten haben, wahrend 
Τορώνη (mit Assimilation des ε ans folgende co) erst entstand, alsdieKon- 
traktion von -ao- zu -ω- vollzogen war.

30 . Die alte Inschrift 48 aus Amorgos liest man allgemein, 
deni ersten Herausgeber folgend,: Βωμόν J  ι εννσω( ι )  Ίπ π ο -  

. γ,ράττβ Ί /γ/γουΙ τ̂ .  An der Kichtigkeit dieser Lesung bin ich 
nach reiflichem Uberlegen irre geworden. Der Name des Gottes 
Dionysos hat, nach der Ubereinstimmuiig alter Dialekte zu 
schliessen, urspriinglich und urgriechisch * Jifoavvaog gelautet. 
Ob sich ein Juvvaog oder Jmvvaog (so P ick Griech. Personen- 
namen 2 439) an sich etymologisch und morphologisch erklaren 
liesse, halte ich fur eine miissige Frage, so lange diese Namens- 
forin nicht wirklich sicher iiberliefert ist. Und das ist nicht der 
Pall. Auf dem Steine steht deutlich AISNVS-oX Da der letzte 
Buchstabe unter keiner Bedingung ein gebrochenes Iota sein 
kann, so steht und fallt der Dativ Juvvaw (i) mit der von Bechtel 
ausgesprochenen Vermutung, dass der Steinmetz sich versehen 
und t  statt l geschrieben habe. Wenn ich aber erst einen Fehler 
des iiberlieferten Textes annehmen muss, um iiberhaupt zu der 
wunderbaren und singularen Form Jtivvaog zu gelangen, so 
spricht das entschieden dafiir, dass s|ch nicht der Steinmetz beim 
Schreiben, sondern die modernen Herausgeber beim Umschreiben 
und Erklaren des Wortes geirrt haben.

Hinter Βωμόν lese ich den Dativ A i\ so lautete der Dativ zu Ζευς 
im Altionischen, vgl. Inscbr. 17 178. In S N V* a * scheinfc mir eine Ver- 
balform, speciell ein Aorist auf -ώοαι, entbalten zu sein. Die Elision ·ωσ* 
«= -ωοε eetzt gebundene Rede voraus und tatsacblich bilden die Worte 
»Βωμόν At εννοώ σ' * Ιπποκράτης 'Ιπποκλής* einen Pentameter (vgl. Inschr, 
107), in dem der zweite Name, wie das ja  sehr oft in alten Epigrammen 
geschiebt, sich metriseb hat „pressen“ lassen miissen. Ein νϋσόω „be- 
bauen, meisseln*4 (vgl. die amorginisebe Inschrift 47 **Έραο*ς με Ιρρό(τ)ει
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oder !^ρο(ν)ε«) stellt sieh zu ννσσω, Stamm ννχ- „stechen, hauenu (speciell 
mit Waffen und Metallgerathen), νυοει· τζαίει, ρήαοει Hes., vgl. altbulg. ntz<%: 
(νϋ-ntzi „eteck ein!“ Johan. XVIII 11, Wiedemann Altbulg. Conj. 58) und 
noziti „einbohren“. Besser noch lesen wir mit Aphaerese ΔΙ \ε)ννσ(σ)ωσ': 
νυασόω von *ννασόν „Meis8elu =  altbulg. nozt (aus nozio-) „Messer“.

Anmerk.  Die Lesart ξεινοκτενέειν Hdt. II 11519/20 in b (-κτον- a) 
beruht sicherlich nur auf einem Schreibfehler.

7. Ion. € aus 7 in geschlossener Silbe.

31. Die attischen Formen δείν,ννμι, δείξω, ε'δειξα, εδειξά- 
μψ , εδείχ&ψ, δέδειγμαι und δεϊξις lauten imchriftlich und bei 
Herodot

δέν .νυμ i neben δ ε ί τ , ν ν μ ι ,
δέξω neben δ ε ί ξ ω , Ι'δεξά  neben ε δ ε ι ξ α ,
έ δ ε ξ ά μ η ν , ί δεχ&ην,  δ ε δ ε γ μ α ι ,
δέξ ι ς .

Nach der landlaufigen Ansicht, die auch S m yth  S. 148 
vertritt, sollen diese ionischen Formen von einem mit δεικ- gar 
nicht verwandten Stamme ίεκ- gebildet sein, den man in δοκε'ω 
wiederfinden will. Wiirde es aber nicht fast ein Wunder sein, 
wenn von einem Stamme όεκ-, den wir in der Bedeutung 
„zeigen, weisen“ im Griechischen sonst nicht belegen konnen, 
bereits urgriechisch genau dieselben Tempusstamme gebildet waren, 
wie von dem zufallig ahnlich klingenden Stamme δεικ- ^ e i
gen11 (z. B. der charakteristische Prasensstamm δεκνν- neben 
δεικνν-), und wenn nun die Ionier sich gerade ausschliesslich fur 
δέκνυμι, die ihnen aber nahe verwandten Athener fiir δείκννμι 
entschieden hatten! An dieses Wunder vermag ich nicht zu 
glauben, so lange sich noch eine lautliche Briicke zwischen όεκ- 
und der/.- schlagen lasst.

Freilich lassen sich ίεκ- und όε/κ- einander lautlich nicht 
gleicheetzen: MOller’s Gedanke (KZ. X X IV  462), dass δεικ- 
durch „Epentheseu aus ό'εκ/- entstanden sei, hat Niemandes Bei- 
fall gefunden. Sind ύ'εκ- und δειχ- Formen eines und desselben 
Stammes, so konnen sie nur im Ablautsverhaltnis zu einander 
etehen.

Im Attischen erscheint, was zweifellos auffallen muss, der 
Stamm δεικ- in a l i en  Temporibus und nominalen Bildungen, 
obwohl nur in einigen diese starke Form, in den meisten aber

H o f f ma n n ,  die griochiechen Dialokto. III.
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die schwache Form dr/.- zu erwarten ware. Als urgriechisch I 
haben wir anzusetzen: I

ein Prasens δ ΐ ν . ννμ ι : kret ’πιδϊν.νντι Mus. Ital. Π Ι  736, I 
no. 1831 (als w u __ υ im Hexameter gemessen), vom schwachen I 
Stamme wie z. B. οΥγννμι =* οΡίγννμι, αγννμι, ορννμι u. s. w. I
Daneben kann aber auch schon das attisch-ionische vom starken I
Stamme gebildete δείν.ννμι  bestanden haben, vgl. ζενγννμι, ρήγ- *1 
ννμι> Ιεργννμι u. a. m., I

ein Futur δ ε ί ξ ω , einen Aorist εδε ι ξα  lat. dtxi, i |
einen medialen Aorist εδ ϊ ξά-μην  =  ved. adiksi, εδίν.το =  I 

ved. ddwfa. Die geringen griechischen Reste dieser alten medialen | 
o-Aoriste vom sch w a ch en  Stamme sind von Curtius Verbum 
I* 193 zusammengestelIt, vgl. homer, εμιν.το zu εμειξα, παλτό zu 

„schwang“, ασμενος neben ησατο u. a. m., 
ein Nomen δ ί ξ ι ς  „Weisung“ =  ved. dwtis „Weisung“ (in 

smdd-dtitiii „mit Lenkung“, ssk. distyd „Gluck auf!“), t
ein mediales Perfekt δεδϊν . ται  =  ssk. didicL

** 1 V

einen passiven Aorist εδϊχ&ην. I
Wenn es sich nun herausstellt, dass gerade in denjenigen 

Formen, die ein kurzes t aufweisen sollten und im Attischen un- J  
regelmassiger Weise ein ει enthalten, die Ionier kurzes e sprachen, \i 
so liegt doch der Schluss nahe, dass dieses ε aus l entstanden 
ist und dass die Ionier mit ihrem δεν. =  δϊν. das Urspriingliche j*
bewahrt haben. Diese Folgerung gewinnt aber erst dadurch voile I;
IJberzeugungskraft, dass diejenigen Formen, die den starken · 
Stamm δειν.- legitime fur sich beanspruchen diirfen, bei Herodot y&i 
auch wirklich mit ει iiberliefert sind. Γ |

Alle v ier  Formen, in denen fur das Urgriechische kurzes T i 
eicher vorauszusetzen ist (vom Prasens sehe ich hier zunachst ab), K:. 
ftihren in den Handschriften Herodot’s s t e t s  den Stamm δεν.·: · | |

Von dem s t e t s  mit den Prapositionen cuto- und k i ·  (1 11 so) fj 
zusammengesetzten medialen Aoriste δεξασ&αι =  att. δείξασ&αι 
ist bei Hdt. ohne Varianten der Indikativ l lmal,  das Particip ·; 
1 2 mal, der Infinitiv 13mal, der Optativ einmal iiberliefert (z. B. 
άπεδέξατο I  I67/8 184c I I  178s I I I  674 u. δ., άποδεξάμενοι 
I  174i. a I I  IO10 u. ο., άποδεξασ&αι VI 43n  V II 139» IX  
5814 u. 6., cueοδεξαιο I I I  134n).

ά π ό δ ε ξ ι ν  I I  1011/2 148c, απόδεξις I  Einl. und 207$s in a 
(-δ εφ ς  in b), ίπίδεξιν I I  46 15 in BRV8 (-δειξιν A ^V 1)·

Von dem s t e t s  mit άπο- oder xara- zusammengesetzten
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medialen Perfekte δέδεγμα ι  : δέδεν-ται sind ohne Varianten 
iiberliefert: αποδεδενηαι I  136ι Π  65i8 146s, άποδεδέχαται H  
43u  65ιο 7 7 i9, άπεδεδετ,το I I I  881 157i9/2o IV  1326, Υατεδέ- 
δεκτο V II 2157, άποδεδέγθω V III 8 u ,  α7τοδεδέχθαι I I  124β, 
a n οδεδεγμένος I  153β IV  92δ IX  272ΐ 72g.

Endlich ε δ έ χ θ η ν ,  s te t s  mit ano- oder ava- zusammenge- 
setzt: άπεδέχθη VI 1049 , αποδεχθείς I  162 5 , αποδεγθέντα I  
Einleitung, άηοδεχθέντες VI 951 , άποδεχθεϊσα IV  983/4 , ανε- 
δέχθη VI 124δ in &(-δείχθη b), αποδεχθώ 1124is in a (-δειχθώ b), 
άπεδέχθη V II 1548 in bB (-δείχθη A).

In denjenigen beiden Temporibus, die urgriechisch vom s ta r -  
ken Stamme δεικ- gebildet wurden, namlich in δε ί ξω  und 
ε δ ε ι ξ α , ist bei Rdf.  bald εν bald ε iiberliefert. Da ε numerisch 
iiberwiegt, so glaubte man bis jetzt das εν als vulgaren Eindring- 
ling ansehen und in ε andern zu diirfen. Indessen haben sowohl 
Bredow und Smyth als auch die Herausgeber des Herodot nicht 
bemerkt, dass δείξω und δέξω, έδειξα und εδεξα nach einem 
ganz b es t im m ten  Gesetze  bei Hdt. mit einander abwechseln.

Ohne P r o p o s i t i o n  heisst es stets, ohne Varianten in den 
Handschriften, δεί ξω  und εδειξα: δείξω IV  79η, δείξειν IV  
1799, δεϊξαι Π Ι 13423 V I 61a2.25 IX  82,6, δείξας V III 137,9, 
δείξαντα ΓΓ 30,9.

M it P ropos i t ion  heisst es stets - δ έ ξ ω  und - έ δ ε ξ α :  a n o -  

δ έ ξ ε ι ν  ΛΓΓΙ 17,, ά π ο δ έ ξ ω  I I I  122 2ο V 224 , α ϊ ζ ο δ ε ξ ε ι ς  V II 50β, 
ά π ο δ έ ξ ο μ ε ν  VII 8 34, ά π ο δ ε ξ ό μ ε ν ο ι  V III 89ίο, —  ά π ο δ ε ξ α - 18mal 
im Indikativ, lOmal im Particip, ά π ο δ έ ξ η  I 1362, ά ? ι ο δ ε ξ α ι ε ν  

V III 3δ8, α π ο δ ε ξ α ι  I  160,8, δ ι ε δ ε ξ ε  I  73,* II  134,4 I I I  82,4 
V 124,, δ ι έ ό ε ξ α ν  IV  762 V II 172. V III 3 8 IX  58β, δ ι α δ ε ξ ά τ ω  

V III 118is, ά ν έ δ ε ξ ε  V II 128,0, ά ν α δ έ ξ α ι  VI 115. 1 2 1 2 1233, 
ά ν α δ έ ξ α ς  VI 1247, π ρ ο ε δ ε ξ ε  VI 27 8, π ρ ο δ ί ξ α ν τ ε ς  1  6018, ν .α τ α -  

δ έ ξ α ν τ ο ς  IV 42?, -α ν τ ε ς  I 1634 1711a, ν π ο δ έ ξ α ς  I 32 43 1 89,4, 
endlich mit der Variante δ ε ι ξ - :  έ π ι δ έ ξ α ι  I I  42,3 in a ( - δ ε Ί ξ α ι  b), 
ε 7 τ ε δ ε ξ ε  I I I  1330 in b ( - δ ε ί ξ ε  a), δ ι ε δ ε ξ ε  J 31 ,4 in b ( - δ ε ί ξ ε  A).

Hierzu stimmt die inschriftliche Form [a 7τό]δεξάτο)  aus 
Kos SGDI. no. 36197/8, die von Bechtel NGGW. 1890, S. 31 
als Ionismus angesehen wild.

Nur viermal wird bei Hdt. ein mit einer Proposition zusammen- 
gesetztes -δεΐξαι in b e i d e n  Handschriftenklassen iiberliefert: an zweion 
dieser Stellen laest eicb aber die Quelle des Fehlers leiobt erkennen: im - 
δείξας III 135, ist dureh das dicht vorhergehende Simplex δεΐξαι III 134 i3

17*
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uud ebenso ΙπιδεΧξαι VI 61S4 darch das zweimal umnittelbar daneben 
etebende Simplex δεΐξαι VI 6 l 32. ^  beeinflasst. Die beiden anderen Falle 
Bind άποδεΐςαι II 133,e nnd προδείξαττα IV 103.

Die inscbriftlichen Formen απέδειξαν JBIruehr. 1415. αποδείξοχπν 
B lntehr, 72,, kommen nicbt in Betracbt, da der Dialekt beider Inscbriften 
gar nicbt ioniscb ist.

Deutlicher als durch diesen Tatbestand kann es gar nicht 
bewiesen werden, dass όεΐξαι und -δέξαι nicbt verschiedene Worte, 
sondern verschiedene Formen desselben Stammes sind. Weshalb 
das Simplex ίδειξα den urspriinglichen starken Stamm der/,- be- 
wahrte. die Composita απέδεξα ετζέδεξα u. s. w. aber ein ε statt 
des it annahmen, erklaren uns die aufgezahlten Tempora, in denen 
der Stamm δε/.- =  δίν- lautgesetzlich gerechtfertigt war. Ton 
den Zeitformen der Yergangenheit des Stammes δει/.-: dr/.- konnte 
im Ionischen des Herodot lediglich der aktive Aorist ohne  Pra- 
position gebraucht werden: alle ubrigen Praeterita, der mediale 
Aorist εδεξάμψ, der passive Aorist εδεχΰτ,ν, das Perfekt δέδεγμαι 
sind bei H d t stets mit Prapositionen verbunden. In  Folge dessen 
fasste das Sprachgefiihl den Stamm dr/.- als nnzertrennlich mit 
einer Proposition verbunden (vgl. am vlo^ai^ εξινεσ&αι) und ge- 
wissermassen durch sie bedingt auf, und so wurde δεν- auch auf 
den aktiven Aorist und das aktive Futur, soweit sie mit einer 
Proposition zusammengesetzt waren, iibertragen, wahrend die Sim- 
plicia δείξω und ε’δειξα, vielleicht auch durch δείν,νιμι gestiitzt. 
den urspriinglichen starken Stamm unverandert bewahrten.

Ich komme endlich auf das P rasen s. Wie schon oben er- 
wahnt wurde, kann ein Prasens auf -ι ν-μι im Griechischen vom 
schwachen oder vom starken Stamme gebildet sein, wenn auch 
die erstere Bildung zweifellos die altere is t Es konnen also ini 
Ionischen δέν.ννμι =  δϊ/.ννμι und δεί/.ννμι neben einander be- 
standen haben, und tatsachlich sind beide Formen iiberliefert

In  der alten Inschrift aus Chios 8OB13/14 steht ατεοδε/.· 
ν ν ν τ ε ς  «  *άποδΐχ.νννΓες, im Stamme dem oben angefiihrten 
kretischen 'πιδ'ίν.νντι genau entsprechend.

Bei H dt. wird stets von alien Handschriften δε ί / . ννμ ι  iiber- 
liefert z. B. δει/.ννς I I  784 , δειν,ννναι I I  139 β 148ιβ 177s/s, 
εδείννιε IV  150« ,  ατεεδείν.^τσαν H  1437/8 144*, απεδεί/νντο 
I  207,.

Die a ltio n isch e , speciell herodoteische, Tempusbildung vom 
Stamme δεικ -: δϊ/.- (ion. dr/-) lautete also
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δέτ,ννμι (aus δίν.ννμι) neben δείν.νυ μ ι ,
δ ε ίξ ω , aber άποδέξω  ( δεξ =  δΐξ nach Analogie der
δ ε ΐξ α ι , aber α π ο δ έ ξ α ι \ medialen und passiven Formen,
α π ο-δέξα σ& α ι aus άποδΐξασ&αι,
σπο-δεχ& ηνα ι aus άποδίχ&ηναι,
ά π ο-δεδ έχ& α ι aus άποδεδϊχ&αι,
α π ό -δ έξ ις  aus άπό-διξις.

Gern wiirde ich die Frage sicher beantworten konnen, unter 
welchen Bedingungen urgriechisches dr/- =  idg. diQ- im Ionischen 
zu (5εκ- geworden ist Dass es die schwache und deshalb u n b e -  
t o n t e  Stammesform war, steht fest Femer weise ich darauf 
hin, dass dr/- nur in g e sc h lo s se n en  Silben yorkommt (δεξ-, 

δέδεν,ται). Sind das aber wirklich zwei Ausschlag gebende 
Momente gewesen? Und war die Aussprache δεξ- statt διξ- 
iiberhaupt gemein-ionisch oder nur auf einen Teil Ioniens be- 
schrankt? Hoffentlich geben uns neue Funde die Antwort 
darauf.

Bei Hippokr. sind die vulgar-attischen Formen δείν.νυμι, 
δεΐξαι, δεδεΐγβαι, δειχ&ηναι, δεϊξις die herrschenden. Nur ganz 
singular finden sich Beste des Stammes δεν.-. So hat Gomperz 
in der Schrift περί τέχνης c. 10 (S. 56a in Gompebz’ Ausgabe, 
dazu S. 80) das Perfekt δέδεν,ται (so M, W.evrai A) nachge- 
wiesen.

Bei Herodas sind δ(ε)ίξω TV 39, δ(ε)ίξετ  I I  9δ, δ (ε )ϊξα ι  
ILL 13 V II 2, δεΐξον  I  82 Π  66 gute alte ionische Formen, 
wie ich oben gezeigt habe. Dasselbe gilt von εδε ι ξε  Herald. 
Fragm. 44 Theogn. 500, δείξε ι  Solon 10.

32. Noch in einem zweiten Verbalstamme ist v i e l l e i ch t  
ein Ubergang von i in ε eingetreten und zwar unter den gleichen 
Bedingungen wie in δϊν. - : dr/-. Bei Herodot lauten zu dem mehr 
als 70mal ohne V a r i a n t e  (nur IV  154β ενείν,ασα b, ενεγν,ονσα a) 
iiberlieferten Aoriste ε ν ε ΐ να ι  mit ec h te m  ει (vgl. [εν]ειχάντων 
Inschr. aus Chios 80B*/s) der passive Aorist und das mediale 
Perfekt gewohnlich ενειγ&ψαι (18mal ohne Variante) und ενη- 
νεΊχ&αι (IX  72e ohne Variante): daneben sind aber auch ϊ ν ε χ - 
&rjvai (I 116β IV  1519  V II 220js 232* ohne Variante; 123$ 
541 Π  90$ V I  8614 V II 2297 V H I 22ie in a mit der Variante 
Ινειχ&- in b; Π  1146 IV  152* V 33β 111β V III 968 IX  37*
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in b mit der Van ante ενειχ$- in a; endlich 1 14115 213* Π  II67 
12110s V n i  65js IX  715/6 nur in B gegen ενειχβ- in Ab) und 
ενηνεγμαι  (Π  12io VLL1 374 in a gegen -my- in b; I X 4 1 9 
in b gegen -m y- in a) iiberliefert

W er ηνέχ&φ·, ενήνεγμαι als vulgar-attische Formen aus dem 
Texte Herodot’s ganz entfernt und iiberall ψείχΰψ , ενήνειγμαε 
schreibt, kann sich auf argiv. εξετειχ&είς Samml. GDI. no. 3339u5 
und boot εν-εντ/βείεε Samml. GDI. 488150, dessen ενιχ&- aus 

entstanden sein kann,  berufen.
Andererseits ist aber zu bedenken, dass wir im passiven 

Aoriste und Perfekte den fur das Aolische durch ψεζα9 io-ivivxu, 
« W /χάμένος (Yekf. Dial. Π  388) bezeugten schwachen Stamm 
ενϊκ- erwarten sollten und dass ein ionischer passiver Aorist 
ε ν ϊ χ $ ψ '  tatsachlich in der alten Inschrift 42 s3 94 aus Keos steht: 
εξενϊχβΎμ.

Wie nun im Dialekte Herodot’s aus δϊχ&τρ·αι (Stamm der/.-: 
dr/.-) ein όεχ&ηναι geworden ist, so konnte ein altes ενϊχ&ηναι 
(Stamm ενειν.- : err/.-) in ενεχ&ηναι iibergehen: die lautlichen Vor- 
bedingungen fur diesen Vokalwandel waren, so weit wir das zu 
erkennen vermogen, bei ενΐχΰ- genau die gleichen wie bei d7y#-. 
Es will mir deshalb recht zweifelhaft erscheinen, ob wir ενεχ&η- 
rcu, ενηνέχ&αι bei Herodot so ohne weiteres verwerfen diirfen. 
M o g l i c h  bleibt es immer, dass Herodot i ver ta i ,  aber ενεχ-  
ΰ ή ν α ι  ( =  ενϊχ&ψαι), ενηνέχ&αι ( =  ενψϊχβαι) sagte, und 
dass in unseren Handschriften diese beiden urspninglichen For- 
men dem so haufigen ενείχα 1 zu Liebe meistenteils zu ενειχθηναι, 
ενηνε7χ&αι „hyper-ionisiert“ warden.

L'ber den Stamm ενειχ- : b ix -  und sein Verhaltnis zu ενεγχ- ist bei 
Besprechung der „Verbalstamme“ des Naheren gehandelt.

8 . Ion. -so- aus -*o-.

33· In der nordlichen Halite der ionischen Dodekapolis 
und vereinzelt auf den Kykladen heisst der Gott des Weines

J  εόνναος.
Insehriftlich ist bis jetzt nur der zu Διονύσιος gehorende 

Kurzname Λ ε ο ν ν ς  belegt: aus Maroneia Λεοννς und Λεοννύς 
Mlinzlegenden Blrnchr. 196 no. 1; aus Erythrai Jiovvdog Inschr. 
91; aus Abdera ζ/εο =» Λεοννς Munzlegende Blrnchr. 163 no. 1, 
und [J]εοννδος Munzlegende Numism. Chron. 1892 p. 22ft; aus
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Thasos: Jeovvog Jnschr. 74*.
Der Gottesname selbst lautet Διόνυσος in einer jungen Inschrift aus 

Iasos (Blnschr. 206b 24). Ausser den baufigen Namen Διονύσιος, Διόνυσό- 
δωρος, Διόνυσος sind je einmal Διοννος aus Olbia Inschr. 158c, Διονυσ[α]δος 
aus Abdera Blnschr. 163 no. 15, Διονυτά aus Iasos Inschr. 132 38 belegt.

Der einzigste der ionischen Autoren, bei dem Λεόννσος  (in 
der Form Jevvvaog)  uberliefert wird, ist Anakreon: Λε6ννσε2\\, 
Λεόννσον 1 1 , vgl. das Scholion des Townl. zu Ξ  325 und das 
Etymol. Magn. 259, 28 Λεόννσος· οντω γάρ Σάμιοι προφέροναι.

Bei Anakr. 131 ist fur Διόνυσος wahrscheinlich Αεόνυσος zu lesen.
Unter welchen Bedingungen z/βο- aus z/to- entstand, lasst 

sich mit dem geringen bis jetzt vorliegenden Materiale nicht be- 
stimmen. Doch sei auf Folgendes hingewiesen.

zίεννυσος «  Λεόννσος ist bei Anakr. nur da uberliefert, wo 
die beiden ersten Vokale im Verse eine L a n g e  bilden; erfordert 
das Metrum zwei Ki i rzen,  wie in Fragm. 54 55, so steht in 
guten Quellen, beim Athenaeus und Hephaestio, das gemeingrie- 
chische Jtovvoog. Daraus scheint zu folgen, dass εο in Λεόνυβος 
stets als Diphthong gesprochen wurde und dass Jiovvaog ( w  — J) 
und Jeovvoog (-----J) neben einander bestanden.

Vgl. Δισυνυσοιο Archil. 77 nach F ick (Διονύσοιο iiberl.).
Da inschriftlich bis jetzt nur der e n d b e t o n t e  Kurzname 

Jeovvg belegt ist, so konnte man die Tonlosigkeit der beiden 
Vokale -to- als Vorbedingung fur ihren Wandel in -co- ansehen 
und etwa eine urspriingliche Flexion Jiovvaog : Λεονύσον voraus- 
setzen, wenn nicht bei Anakr. gerade Λεόννσε, Λεόνεσον und 
wahrscheinlich Λεόννσος, aber Jiovvaov, Λιονύαφ und inschrift
lich Jiovvaiog etc. uberliefert wsiren.

Eine ansprechende, aber vorlaufig nicht zu beweisende Ver- 
mutung ist es, wenn Kretschmer Gesch. d. Gr. Spr. 225 und 241 
aus dem im Thrakisch-Phrygischen iiblichen Wandel von -io- in 
-εο- den Schluss zieht, dass der Gottesname Λεόννσος thrakischer 
Herkunft sei. Wir wiirden im Ionischen (z. B. bei Anakreon) 
dann Griechisches Jiovvaog und Thrakisches Λεόνναος neben 
einander haben.

9. Ion. e im Ablautc zu η .

34 . In den folgenden, zum Teil nicht auf das Ionische be- 
schrankten Worten steht der Stamm mit ε im Ablaute zu einem



vollstafigen oder gedehnten Stamme mit -ψ :

ά π λ ε τ ο ς  „viel, reichlich“, oft bei Hdt. z. B. I  14s 50s 
215 η  ΙΠ  106s 140si u. s. w. und bei attischen Autoren nicht 
selten, steht im Ablaute zu ί ί π λ η τ ο ς  Semon. 734 Hymn, auf 
Demeter 83. Der Ablaut πλη - : πϊ&τός (wie in &ε-τός) 
ist speciell griechisch und jiinger als der in der Yerbalflexion 
noch erhaltene Ablaut πλη  : n)Jx.

εί> 9 ε ν ή & η σ α ν  Hdt. I  664/0, aber εν&ψεειν Π  91 is 124? 
(ενεστοΊ a, εν^ψ ία  b I  85 3). Nicht allein die Etymologie des 
Wortes (ευμενής =  ved. ά-hana's „schwellend, iippig^, sondem 
auch die alt-attiscben Belege εν&ενεϊν Aeschyl. Eumen. 877, ευ- 
Οενοίντα ebenda 890 924 (hier metrisch fest) sprechen dafiir. 
dass εν&εΐ'έω die alteste und die ionische Form des Wortes war, 
vgl. auch ion. Ιη&ενέονσ α· εν,πεπληγμένη v.ai απορούσα He- 
sych =  dor. Ιαΰενεϊ* όιαπορεϊ επ ί τινι γ.αχω, Κώοι Hesych. 
Schon Cobet hat deshalb bei Hdt. εν&ενε7ν an jenen beiden 
Stellen in den Text gesetzt Das η von ευ&ψέω (metrisch fest 
εύ&ψεϊ Horn. Hymn. X X IX  10) hat bis jetzt eine sichere Deu- 
tung nicht gefunden. Aus latein. fenus, das F ick Idg. Worterb.4 
I  415 mit εν&ενέω verbindet, ein urgriechisches *&ηνος zu er- 
schliessen, scheint mir zu gewagt

μ ε δ ε ων  Archil. 138 im Ablaut zu homer, μηδεα ζ  129 σ 67 
87 χ  476, vgl. μεζεα Hesiod Erga 512.

Θ α ρ γ ε λ ε ν ς , Genetiv Θαργε?Λο[ς] Inschr. 80Cie, Manns- 
name aus Chios, im Ablaute zu Θαργηλια, Θαργηλιος u. s. w.

10. Ion. £ aus η verkurzt.

35 . Das attische ηττάομαι lautet im Ionischen
εσσονμαι .

Hdt. εσσονσ&αι I I  122s/4 ΙΠ  2220, εσοοννται ΙΠ  106β? 
εσσονντο I  67 β, εσσονμενονς I  8214, εσσώΰη 1 128β Π  1697 ΙΠ  
832, εσσώ&ησαν Π  1694 H I  45 8 58 11 132β, εσσωΰείς I  20714? 
εσσω&έντες I  6 6 ιβ 1048/9 1459 169δ 176s. -ας I  150s, έσσω&η- 
ναι ΙΠ  45μ/ι 5, εσσωται Υ Π  10s9, εσσωμενοι Υ Π Ι 130ΐδ u. a. m.

Herodas εασώμαι Υ Π Ι 19.
Dagegen ist der zu εσσονμαι gehorende Komparativ bei 

Herodot, wie bei den anderen ionischen Autoren, iiberall o h n e  
V a r i a n t e  in den Handschriften in der Form ησσων iiberliefert
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ζ. Β. ησσων IV 126e IX  1 1 1  is, ησσον (iiber 20mal belegt, ζ. Β. 
I  98ιο 170ι Π  6 β u. s. w.), ησσονες I I I  10217 V 8 6 6 V III  
113ig IX  62g7 -ας ΙΠ  105s, ησσόνων V II 186/7, ησσοσι VEH 
83 5, ησσω Akk. Sg. I l l  71 ίο.

Wenn SsrYTH p. 144 schreibt »Stein edits ησσων (cf. ησσον I 98 etc.) 
and is here supported in  p a r t  by the unanimous voice of the MSS; 
e l s e w h e r e  the MSS. are in a terrible state of confusion«, so ist das 
unrichtig.

ίσσόομαί ist von dem Komparative ησσων abgeleitet, ebenso 
wie μειόο) von μείων, ελασσόω von ελάσσων, βελτιόο) von βελ- 
τίων, vgl. Wackernagel ΚΖ. X X X  299. Man konnte auf den 
ersten Bbck geneigt sein, zwisclien den Stammen ησσον- und 
εσσο- ein Ablautsverhaltnis vorauszusetzen, wie das Smyth S. 144 
mit Hinweis auf latein. secus : secius thut. Jedoch sprechen ent- 
scheidende Griinde dagegen. Einmal miisste die regelrechte 
schwache Form zu ηχ- (in ην.α, ησσων. η/αστος) nicht ίκ-, son- 
dern έκ- lauten, wie sie in a/,μ, ayJiov, άχαλός (neben γχαλός) 
erhalten ist, vgl. P reli^vitz Griech. Etym. 113. Zweitens bliebe 
es unerklart, weshalb der schwache Stamm εσσο- gar nicht in 
dem Komparative selbst, sondem nur in dem von ilim abgeleiteten 
Verbum vorkame. Endlicb diirfen wir doch εσσόομαι dem Stamme 
nach nicht ohne weiteres von att. ησσάομαι : ηττάομαι losreissen,* 
das, wie Wackernagel a. a. 0 . gezeigt hat, aus alterem ησσόο- 
μαί durcli Anlehnung an νιγ,ασ&αι hervorgegangen ist.

Nach Brugmann Ber. d. Sachs. Ges. d. W. 1883 p. 193 
soli das uispriingliche ησσων von den Ioniern dem korrelaten 
χρεσσων zu Liebe in εσσων umgestaltet sein. Diese Erklarung 
scheiteii:, so gefallig sie auch aussielit, einfach daran, dass der 
Komparativ im Ionischen gar nicht ε'σσων, sondern ησσων lautete. 
Dass aber ein von ησσων abgeleitetes Verb εσσόομαι im Stammes- 
vokale durch χρεσσων beeinflusst wurde, wahrend der Komparativ 
ησσων selbst eine solche Umgestaltung per analogiam nicht erlitt, 
wird Brugmann schwerlich verteidigen wollen.

Die einfachste und am nachsten liegende Erklarung, dass 
Ισσόομαι aus ήσσόομαι durch Verkurzung des η entstanden ist, 
hat niemand beachtet, und doch scheint sie mir die allein rich- 
tige zu sein. Wenn wir annelnnen, dass diese Verkurzung ur- 
eprunglich nicht im Prasens, sondern in den abgeleiteten Tem- 
poribus eintrat, so konnen wir sie mit einem anderen zuerst von 
WSchulze Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 1893, 164ff. erkannten



Vokalerleichterungsgesetze des Ionischen in Verbindung bringen. 
Die ionischen Formen ορτή aus εορτή, ονσίη neben ίων ίουσα, 
wahrscheinlich auch οίνχός aus εοιγχυς u. a. m. verloren ihr ε in 
Folge der Lage des Accentes (auf der drittfolgenden Silbe). So 
konnen auch εσσονμένου, -ενω u. s. w., — εσσω&είς : -έντ-, εσσω- 
fHjrat. εσσω&εω, εσσω&είην, — εσσωϊϊήσομαι, — εσσωτεος (att. 
ήττητεος) lautgesetzlich durch Yerlust einer anlautenden More, 
also durch Verkiirzung des η. aus ήσσονμενον, ήσσω&είς u. s. w. 
hervorgegangen sein und ihr ε dann durch Formenausgleich auf 
εοσονμαι, εσσώ&ψ xibertragen haben.

A n m e r k .  Diejenigen Falle, in denen t  aos einem vor Yokalen 
etebenden η verkurzt ist, werden spater im Znsammenbange mit der unter 
gleichen Bedingongen erfolgten Yerkurzong des ω  zu o in dem Abscbnitte 
nber das >ZasammentrefFen zweier einfacben Yokale« besprocben. Dort 
findet sicb das Nabere uber ΐλεος ,,gnadig“ aos Ό,ηος, ζΐέος „voll“ aos 
χλήος, αξιόχρεος aos -χοηος, λεώς aos ληός, νεώς ans νηός η. s. w.

11. Ion. i im Wechsel mit a$.

36 . Ein lautlicher tlbergang von ai in ε oder von ε in at 
hat nie und nirgends stattgefunden. Wo ε einem at gegeniiber- 
liegt, handelt es sich stets um zwei verschiedene, lautlich von 
einander unabhangige Formen desselben Stammes.

/.ύπερος  oder -or, nur einmal bei H dt IV  71c vorkom- 
mend (zusammen mit frvμιημα, σε)χνον σπέρμα und avvrtaov als 
Einbalsaroierungsmittel erwahnt), pflegt man als ionische Neben- 
form von homer, γ.ύπειρον Φ 351 ό 603 (mit λωτός, &ρύον, 
πνροί, ζεια!, κρι zusammen genannt) zu betracbten. Dabei hat 
man aber bis jetzt iibersehen, dass noch eine dritte Form als gut 
ionisch bezeugt ist namlich χνπα ιρος  bei Hippokrates, der diese 
Pflanze zu /Α.ύσματα und zu νποΰνμιήσεις (zusammen mit λιβα
νωτός, aipiv&iov, βρύον, σέλινου σπέρμα u. a.) verwendet wissen 
will. Die alteste Handschrift des Hippokr., der Vindobonensis Θ, 
hat stets γ.ύπαιρον , wahrend die meisten der geringeren Hand- 
schriften /.ύπερον, einige γ.ύπειρον schreiben. z. B. V II 364io 
370*o 372i 418i* VITL 154ie 158io 194« u. s. w. Dass hier 
die Handschrift Θ eine alte, schon urgriechische Form erhalten 
hat, wird scblagend durch Alkman bewiesen, in dessen Fragmenten 
χνπα ιρος  zweimal metrisch gesichert ist: /.νπαίρω Fragm. 16s 
B ergk (γ.νπέρω liberl.: aber Eustath. 1648, 7 xai χύπειρον χύ-
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παιρον παρά Ι^λκμαη) und γ,ντναιρίσ/,ω 382 (bei Hephaestio). 
Ob das homerisch-vulgare /άπειρον und das ionische ‘/.ύπερος: 
νάπαιρος genau dieselbe Pflanze bezeichnen, wird sich schwerlich 
feststellen lassen, um so mehr, als der Name vielleicht gar nicht 
griechisch, sondern entlehnt ist. Jedenfalls aber sind alle drei 
Formen von demselben Wortstamme gebildet: /.ύπερος vom 
starken Stamme ohne -to-, /άπειρος =  kuperips vom starken 
Stamme mit -/o-; νάπαιρος =  kuparios vom schwachen Stamme 
kupnr mit -io-.

In HerodoV8 κνπ ερ ος  ist keinesfalls ε spatgriechische Schreibung 
fur an denn diese lasst eich fur den noch in Majuskeln geschriebenen 
Arcbetypue uneerer Handschriften (vgl. ΛΙΓΛΩΝ =  αίγλών a ,  λιγδών b 
III 93j) nicbt nachweisen, sondern nur fur die Handscbriftenklasse b 
z. B. βον?^ε in b, -εαι a I 905 206n, κεόμενα in b, κα<ο- a II 107 n u. a. m.).

Die ionischen Plurale y t a i  Inschr. 13940, yi'ojv Hdt. IY  
1984 , yeag Inschr. HOC 10 140di 173s BInschr. 250s 251c (vgl. 
Bechtel’s Bemerkungen zu den beiden letzteren Inschriften), 
μ ν ί α ι  Hdt. I I  16810 VI 79δ, μνέων Herodas I I  22, μνέας  
Hdt. I I  14921 I 8O7 I I I  13is 89 10 Herodas V II 90 sind aus 
yr\ai, yrjcov, γήάς und μνήαι, μνήων, μνήάς nach dem ionischen 
Vokalkiirzungs-Gesetze entstanden. Die Stamme γη α - — *yaFia- 
und y a i a - =  *yaFia- beruhen auf einer alten, urgriechischen 
Flexion ydFia : yafjiag, vgl. Bechtel Ion. Inschr. S. 54 und 
JS chmidt KZ. X X X III  454.

αγεύμενοι  „beneidend“ Hdt. V III 69 4 in BV' (αγαιό- AR) 
ist von άγαίομαι =  * άγά(σ)-ίομαι Archil. 25 v 16 (nach WSchulze 
Quaest. Ep. 366 Neubildung vom Aoriste aus, ebenso wie δαίω 
KZ. X X IX  267) ganz zu trennen und zu dem homerischen 
άγαομαι =  *άγά-Ιομαι zu stellen, von dem die Formen άγάεσΟε 
ε 119, άγάεσ&αι τι 203 (natiirlich mit epischer „Zerdehnung“ als 
άγάασ&ε, ayaaa&ai) tiberliefert sind und zu dem das Participium 
Pft. άγη-τός E 787 Θ 228 X 370 Ω 376 £ 177, αντ-άγητος Ana/cr. 
142 gehort, das nur dann unerklarlich erscheint, wenn wir es 
mit WSchulze Quaest. Ep. 449 zu αγά-μοα stellen. Nach dem 
oben S. 245, § 16 besprochenen Gesetze musste α γ άυ μ ε ν ο g be- 
reits urgriechisch zu αγεόμενος  werden.

Dass άγεόμενο ι  im Archetypus dee Hero dot stand, darf als sicher 
gelten. Wenn, wie in diesem Falle, die Handscbriften sich vollig die 
Waage balten (BV' mit CP gegen AR), so verdienen diejenigen Glauben, 
in denen die seltenere dialektische Form steht (also bier άγεο-), vgl. auch



Hesych’s Glosse άγεόμενοι * ύανμάζοντες. Stand aber άγεόμενοι im Arche- 
typus, so fallt damit die von Fritsch Vokalism. d. Herod. Dial. 39 aus- 
gesprocbene Ansicht, dass άγεόμενοι ans der im II. Jahrh. n. Cbr. im Atti- 
schen aufkommenden Scbreibung 6 fur AI zu erklaren und deshalb zu 
verwerfen sei, vgl. die obige Bemerkung ζα κνπερος : κνπαιρος.

1 2 . Ion. a =  att. ai.

37 . lonisches ε ist alter als das εν des Attischen in den 
beiden Komparativen

μεζων  aus *μέγιων =  att. μείζων.
Insrhr. με lor a 2δ 16 aus Oropos.
Herald it μέζονες μέζονας Fragm. 101 (Clemens).
Hdt. Die gewohnliche Form der Handsehriften ist μεζον- 

z. B. μέζιυν I 178i3, μέζον Π  489 149s ΙΙΙβΟχχ 127x7, μεζονας 
I  269 II 46ioy μεζόνως I I  496 1617 u. s. w. Nur selten bietet 
eine der beiden Handschriftenklassen die attische Form (z. B. 
a I I I  1065 1 2 8 b I I  l l i e  I I I  102e).

Demokr. Ethic, μεζονες μεζονας 70 Natorp, μέζονα 160 (da- 
gegen μειζον 64 bei Stobaeus Eccl. in FP).

Hippokr. Gegeniiber dem attisch-vulgaren μείζων, das auch 
in die besseren Handsehriften eingedrungen ist, hat sich an ausser- 
ordentlich vielen Stellen das urspriingliche μέζων behauptet z. B. 
in A μεζον Ρ δ 131s V 6321, μέζονς I ku 188χο, μέζονα VI 296is, 
μεζων V I 304s u. a. m.; in Θ μεζον V III 984, μέζων VI 230 χ, 
μέζονος Λ7!  478δ 482 π , μέζονα V I 4821, μέζω V I 478χβ.ΐ9 η· a.m.

Herodas μέΖων IV  95, μέζον I  65 ΙΠ  8 IV  44 54 69 VI 
34 V n  66 123, μέζονα IV  87 V II δ, μεζόνων V II 36, μεζό
νως IV  80. Yulgares μειζον I I I  36 Χ Η Ι 2 $.

χρέσσων  aus * χρέε-χων — att. χρείττων.
Hippon. χρέσσων 79 (s. oben S. 153).
Αηαη. ν,ρέσσω 3 s (bei Athenaeus).
Phokyl. χρέσσων 5*.
HerakL χρέσσον 109 (bei Stobaeus).
In Fragm. 47 ist das attisebe κρείττων iiberliefert.
Hdt. χρέσσων V III 1.3614 (-ε/- R), χρέσσον I I I  5217 V 18is 

VI 1 2 i5 V II 50s 236c V II I1 9 9 IX  17ie, χρέσσονες I  6 6 e VHI 
6 8 jo, χρέσσονας Π Ι  52χβ, χρέσσω V IH  834 (-ε/- a) 836 1 1 1 x5, 
χρέσσονα IX  41 χ». Ohne Variante χρεϊσσον V IH  100e in a b.

Demokr. Moral, ed, Natorp ‘χρέσσων 63 (bei Stobaeus in S)
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211, γ,ρέσσον 114 144, "λρβσσονος 28, γ,ρέσσονι 145, ν.ρέσσονες 201, 
ν.ρέσσονας 228.

D aneben  aucb  das v u lg a re  κρείσσων: 44 101.
Hippokr. In den Handschriften uberwiegt ν.ρέσσων (Kurhle- 

w e i n  Praef. CXI) vgl. z. B. aus AMV κρέσσον Ι Μ 1 δ 2ο 78is 
89β 1234 1282 , aus C γ,ρεσσων V III 136 23, aus Θ ν,ρέσσον V II 
206β V III 9419 u. s. w.

Die attischen Formen μείζων, γ,ρείττων mit ihrem ει pflegt 
man als Analogiebildungen nach χείρων, αμείνων, πλείων, μείων 
anzusehen: doch ist kein Beweis dafiir erbracbt, dass ει nicht 
lautgesetzlich entstanden sein kann.

A n m e r k u n g e n .  D ie jen ig en  F a l le ,  in  d e n e n  ε v o r  u rsp riin g lic h e m  
vF qF  im  Ion ischen  u n v e ra n d e r t  b e w a b r t  o d e r  zu ει g e d e h n t is t  (z. B . 
ένατος  : εινατος aus * ivFarog, ε ρωτάω : εϊρωτάω aus * ερFωτάώ), k om m en  
be i d e r  E rs a tz d e b n u n g  zu r S p ra ch e . A ucb  ες : εις aus *ενς g e h o r t  d a h in .

H e ro d o t’s ε ρ γ ω  is t  n ic h t  aus εϊργω  =  εεργω, *& έργω  v e rk iirz t, son- 
d e rn  ohne das v o rg esc h lag e n e  ε vom  e in fach en  S ta m ra e  Fεργ- g e b ild e t.

IJb e r  ε ν ε χ ϋ ή ν α ι ,  ε ν η ν έ χ & α ι  im  V e rh a ltn is  zu ενειχϋηναι, ενηνεΐχΰαι 
is t  oben  S. 261 ff. g e sp ro c h e n .

13. I 011. im Ablaute zu

38. Mit den Komodiendichtern Aristophanes Acharn. 879 
(es spricht ein Booter), Anaxandrides und Timokles (Comic. Fragm. 
ed. K ock I I  150 no. 3912 I I  451 no. I 4 , bei Athenaeus V II 
300a) nennt Herodot die „Katze“, das „Wiesel“

αΐ ίλονρος.
Dieses ist die stehende Form der Handschriftenklasse a (Π 

663.10. 11. 11/15; I I  67i in BA8), wahrend in b iiberall das vul- 
, gare αίλ- steht. Einmal ist αίλ- aucb in a eingedrungen: I I  6612 

(αιελ- Be). Zu deni bei Aristoteles stehenden αΥλονρος verhalt 
sich αίε'λουρος genau so wie ιερός zu ίρός. In dem einen Falle 
erscheint die starke Form des Suffixes, in dem anderen die 
schwache.

N ach  den  a lte n  G ra m m a tik e rn  (E ty m . M agn. 34, 8), d e n en  B uttm a nn  
L exil. I I  77 b e ig e tre te n  i s t ,  soil d e r  N am e αΐίλ-ουρος zu αΐόλος, αΐόλλειν 
geb d ren  u n d  dem  T ie re  w eg en  d e r  „ c b a ra k te r ie tis c h e n  s ta rk e n  u n d  sch lan - 
genm assigen  B ew eg u n g en  dee Scliw anzee“ g e g e b en  sein . D agegen  lo s t 
Sc h ra d er  K Z . X X X  462 U rgesch . * 860 das e rs te  E le m e n t von  αϊέλ-ονρος 
in  * <5-/ι(σ)ίλο- a u f  u n d  ee tz t es dem  ahd . tcisila, toisul, age. vesle g le ich  
(ebeneo j e t z t  P b e l l w it z  G riech . E ty m . 7).
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14. Lydisch-karisches ε.

3 9 . Den persischen Amtsnamen hsapra-p&van- altpers. 
Inschr. Beh. Π Ι  14. 55 und hsaiftra-pan-1 hsaipra-pati- — zd. 
sbiprapnn-y soifirapnifi-, von denen der erstere im Griechischen 
gewohnlich mit σατράπης (aeol. σαόράπας) umschrieben wird, ist 
ein ε vorgeschlagen in ε ξ α ι &ραπε ν ον τ  og Imchr. 176s 1772 
(dazu BImchr. 248c ») aus Mylasa and in τΛίτοφραδάτψ τον 
Λυδίας ε ξ α τ ρ ό π η ν « Theopomp bei Photius Bibl. ed. B ekk. 
I 2 0 i4 (in C: σατρ- A).

Die Insrhrift CIG. no. 2919 aus Tralles mit εξσατραπενσττος3 ist ge- 
falscht, vgl. Froehxer’s Bemerkung bei Bechtel Ion. Inschr. S. 148.

Entgegen der von W eise BB. V 90 aufgestellten und von 
G M ever Griech. Gr. 2 S. 256 gebilligten Vennutung, dass εξαι~ 
ΰραπεύειν eine als Compositum mit εξ- gedachte volksetymolo- 
gische Erweiterung von ξαιΟραπενειν sei, halte ich an der zuerst 
von B exfey Kleine Schriften IV  26 ausgesprochenen und in der 
Folgezeit mehrfach wiederholten Auffassung fest, dass durcb das 
vorgeschlagene ε das anlautende „mundgerechter“ gemacht 
werden sollte. Da aber im Griechischen selbst ein Vokalvorschlag 
vor f- mindestens ungewohnlich sein wiirde und da die beiden 
Manner, die wir bis jetzt als εξαι&ράπαι, εξατράπαι kennen, je 
ein Lyder und ein Rarer sind, so betrachte ich ίξαι&ράπας und 
εξατράπας als die speciell lyd isch-ka r ischen ,  nicht als ionisck- 
griechische Formen der persischen Titel.

u
0 .

1. Der Gottesname *Απόλ?.ωρ.

4 0 . Bei den Ionern, wie bei den Aolem und Siid-Achaem 
(s. Bd. I  150 I I  341), ist als Name des Gottes bis jetzt nur 
'Α π ό λ λ ω ν  uberliefert Die inschriftlichen Belege des Ionischen 
sind ausserordentlich zahlreich: a u s E u b o i a  mit seinen Kolonieen 
τ  (Οπόλ[?χυνος] Inschr. 16j2, *Απόλλωνος 14is/w I 815, — von den 
K y k l a d e n  Άπόλλωνι Naxos Inschr. 32, Thasos Imchr* 69a
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Blnschr. 7 2 u , — ^us der kleinasiatischen D o d e k a p o l i s  und 
ihren Kolonieen: Chios 'Απόλλωνος ItiscJir. 85, Erythrai 'Απόλλω
νος, Inschr. 95 25 Blnschr. 206 a 20. 20/21 b 29. 51.54? Phanagoreia 
Άπόλλωνι Inschr. 109 2. Milet mit seinen Kolonieen 'Απόλλωνος 
Inschr. 121 139se Blnschr. 13428 'Απόλλωνι Inschr. 1184/5 126 
128e 1432 144· Blnschr. 122i 129· 139 τΩ πόλλω η Ittschr. 
122 123 124 125, Samos 'Απόλ?Μνος Inschr. 168a Άπό?.?χονι 
Inschr. 161 163, Halikamass 'Απόλλωνος Inschr. 1732, Naukratis 
'Από?.λίονι 182e 183, τΩπόΏ.ωνι 1 8 2 d f g i k L  Dazu kommen 
die ionischen Dichter: Άπολλον Archil. 27, Ώπόλλων Hippon.
31 4?;

Uber das Verhaltnis von dor. 'Απόλλων, ion.-aeol. 'Απόλλων 
nnd thess. 'Ajνλονν gehen die Ansichten aus einander: wahrend 
Preliavitz BB. IX  330 von einer urgriechischen auf drei Ab- 
lautsstufen aufgebauten Flexion 'Απόλλων: *'Απλόνος: '’Απολλον 
ausgeht, Tasst JS chmidt KZ. X X X II 327 in dem Vokative, den 
aucb er als Ausgangspunkt des Stammes Ά πολλ-  betrachtet, das 
erste tonlose 0 durch den assimilierenden Einfluss des zweiten 
aus e entstandeu sein.

2. Ion. o im Ablaute zu e.

41 . In urgriechischem Ablaute zu ε steht das 0 folgender 
ionischen Worte:

ε π ί toy. a Hdt. 1 108c, Akkusativ zu επίτεξ  „schwanger“ 
Ildt. I  1 1 1 5 Hippokr. V III 7817. Ein Grund, das gut iiberlieferte 
όπΙτοΥΜ in επίτετ/.α zu andern, liegt nicht vor. Der Wurzel- 
stamm τοκ- verhalt sich zu τεκ-, wie π od- „Fussa zu πεδ- (in 
πεζός ,  εξά-πεδος Ildt.) und latein. ped-.

Ό ρ γ ά ν η , Beiname der Athene auf Delos Inschr. 60, gleich- 
; bedeutend mit dem samischen Έργάνη nach Hesych’s Glosse 

'ΟργοηΊ] * η 'Αίϊηνά, ην yxu Έργάνην από των έργων λόγονσιν> 
vgl. Hesych 8. ν. Έργάνψ . . . ίιαρά δε ΙΣαμίοις ή 'Α&ηνά.

3. Ιοη. ο aus ε.
4 2 . In  folgenden Fallen ist im Ionischen tonloses ε einem 

folgenden dunklen Yokale, also einem 0 oder u, assimiliert und 
in 0 iibergegangen:

γοργνρης  Genet. „Gefangnis, Kerker“ bei Herodot ΙΠ
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bei Hdt. nicht uberliefert. Der Nominativ heisst bei den Gram- 
matikern bald γόργνρα, γοργύρα, bald γεργνρα, γεργνρα (vgl. die 
Zusainmenstellungen von JS chmidt KZ. X X X II 344): γεργνρα 
wird aus dem Alkman Fragm. 132 Bebgk 4 angefiihrt. Die ur- 
spriingliche, spater durch Ausgleichung aufgeloste Flexion lautete 
γεργνρα, aber γοργύρης, γοργνρη vgl. JS chmidt a. a. 0 .

Ob οβολός  „der Obol“ und οβελός  „der Bratspiess“ ein 
und dasselbe Wort sind, mag bier unerortert bleiben. Jedenfalls 
sprechen, wie das Kretschmer Vaseninschr. 117 hervorhebt, a lie 
Dialekte in οβελός ,,Bratspiess“ stets β  und stets ε (vgl. auch 
Hdt. οβελοί I I  ITOi, όβελόϊσι I I  41 β, οβελούς I I  I I I 23 135i4), 
wahrend der Name der Miinze je nach dem Dialekte bald οβο
λός, bald όδελός, bald οβελός lautet (ausfiihrliche Belege bei 
JS chmidt KZ. X X X II  321 ff.). Fur das Attisch-Ionische gilt 
die Regel (JSchmidt a. a. O.), dass, abgesehen von όβε[λ]οί 
CIA. IV  1 p. 5 no. 3 C 5 und dem in seiner Bedeutung nicht ganz 
klaren όβε?Μ Kretschmer Vaseninschr. S. 91 § 67, der mittlere 
Vokal als o vor dunklem, als ε vor hellem Vokale der nachsten 
Silbe erscheint: also οβολός, τριώβολον, πεντώβολον, δεν.ώβολον, 
aber οβελίσκος, διωβελία, ημιιοβέλιον. I o n i s c h e  Beispiele fur 
diese Regel sind u. a:

Inschr. εννεοβολον 25s2 aus Oropos.
Hippokr. In Θ οβολός V H  372δ, οβολόν V III 220a, τρίο· 

βολον: τριώβολον V II 132a 170ia V IU  1764  384ie, aber ήμιο- 
βελιον : ημιιοβέλιον V III 166i 8 220a 22417 228i9 246n.

Τρ ο ψ ών ι ο ς  Hdt. I  46n  VUE 134a heisst bei den Ioniem 
und Athenem der bootische Heros, den die Inschriften Bootiens 
Τρεφώνιος nennen. vgl. JS chmidt KZ. X X X II 340ff.

4. Ion. o alter als att. a.

43· Der „Frosch“, auf Attisch βάτραχος, liiess bei den 
Ioniem

βρόταχος .
Das bezeugen iibereinstimmend das Etymol. 

βρ οτ αχος ·  τον βάτραχον ’Ιωνες ν.αί Ιΐριστοφάνης vxxi παρά 
Ξενοφάνει und unsere Inschriften, in denen zweimal der Eigen- 
name Β ρ ό τ α χ ο ς  vorkommt: Inschr. 147 aus Pantikapaion und

Magn. 2144 4 :  t
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AGIBiit. ΙΠ  2 n. 4541 aus Ephesos (uni 300 v. Chr.). Auch 
flir Hippokr., in dessen Handschriften βατράχους VII 198is (Liicke 
iin Θ), βατράχων ..Froschkraut44 V II 34620 350ai V III 1824 220 i7 
iiiberliefert sind, wird durch Galen Gloss. Hippokr. ed. Franz 
p. 448 die Form βρότάχος  bezeugt. Die Glosse lautet βο-  
\ τ ρ ά χ ο ν  του βατράχου, τινες όέ αντιγ^νς βατράχου χράφουσιν. 
,Aus ihr hat man allgemein ein ionisch-hippokratisches βάτραχος 
lerschlossen (Roscheb in Cuktius’ Stud. IV  189, Smyth p. 152,
I Blass bei KChner Gr. Gr. 1 3 289), oline die Adnotatio critica von 
I Franz p. 449 zu beachten: darin steht namlich zu lesen, dass 
die Glosse in den Handschriften niclit an derjenigen Stelle, die 
ihr der Herausgeber im Texte gegeben babe, sondern zwischen 
den Glossen βρόγχης und βρυγμός stehe. Es ist also sicher, dass 
von Galen nicht βοτράχον, sondern βροτάχον  geschrieben war.

Dass βρόταχός nicht auf den ionischen Dialekt beschrankt 
war, beweist das fur einen K re te r  aus Gortyn Namens Β ρ ό - 

\ τάχος  gedichtete Grabepigramm des Simonides 127 Bergk 4.
Die Handschriften des Herodot kennen nur das attisch-vul- 

gjire βάτραχος IV  1324 , -ον 131s, -οι 132io. Dagegen war in 
einer alten alexandrinischen Darstellung der Ίας als ionisch τ>η 
των όασέων γαι φιλών άντιμεταχωρησις εϊς τα σύστοιχα« besprochen 
und aus Iidt. mit εν$εντεν, /.ιθών, βάΰραν.ος  u. a. m. belegt (an- 
gefiihrt wird die Regel bei Eustath. 468, 32 ; Scholiast L zu J  243 
ed. Bekker 13135 und Cramer Anecd. Par. I l l  57u ;  Gregor. 
Corinth, ed. Schaefer 414).

Hat Herodot, was mir allerdings noch zweifelhaft erscheint, 
wirklich βά^ρα^ος =■ βάτραχος gesagt, so wiirde sich daraus er- 
jgeben, dass βροταχος und βάτραχος zwei Formen desselben Dia- 
lektes waren und also lautlich einander nicht ausschlossen. Dieses 
ikonnte weiter zu der Vennutung fiihren, dass beides zwei ganz 
verschiedene Worte seien: so verbindet F ick Idg. Worterb. I 4 
1410 βρότ αχός mit ahd. clirota, chreta „Krote“ und βάτραχος mit 
:ndd. padde, padder „Frosch“. Wenn sich ja nun auch zweifellos 
igegen eine solche Trennung kein zwingender Grund anfiihren 
ilasst, so wiirde ich sie doch erst unter der Bedingung anerkennen, 
Idass keine gemeinsame Grundform fur βροταχος und βάτραχος 
aufgestellt werden konnte. Fick selbst aber giebt zu, dass βρο
ταχος und βάτραχος, wie das zuerst Roscher in Cuimus* Studien 
IV 193 ausgefuhrt hat, aus einer Grundform *βράτραχος ent- 

istanden sein konnen (Stamm βρα&ρα- nach Fick). An dieser
Ho f f ma n n ,  die grieehiechen Dialokto. HI. 28

I



Gmndform werden wir um so eher festhalten durfen. wenn sich 
die Fra gen , weshalb die Ionier das zweite o, die Athener das 
erste ρ ausstiessen und weshalb bei jenen o, bei diesen a  in der 
ersten Silbe gesprochen wurde, in befriedigender Weise beant- 
worten lassen soli ten.

Wenn ini Griechischen zwei auf einander folgende Silben 
mit Muta -f Rho anlauteten, so biisste nach griechischem Laut- 
gesetze eine von ibnen haufig ihr ρ ein. A priori ist es nun 
wahrscheinlich, dass das ρ der u n b e t o n t e n  Silbe schwand, wall- f 
rend die b e to n te  Silbe ibr ρ behielt und die sprachlichen Tat- f 
sachen bestatigen das. So beisst es dgv-ffcr/.Tog aus * δρν-φρατ/.τος. I  
(λρόπτα aijs $ρέπτρα  K aibel Epigr. 4424 , kvpr. βρητά aus βρήτρΰ. |  
aber (fargia aus (foaigia (Belege bei GMeter Gr. G r.s S. 391 j? 
§ 301). χονδρός „kornig, Graupe, Korn^ (nach Arkad. und J  
Choerob. auch als Substantiv endbetont) aus *χρονόρός zu germ. Ig 
grand, latein. frendere u. a. ni. m

Beruhen also βρότάγος und βάτραχος auf einer gemeinsamen X 
Grundform *βρότραχος *= * βρό&ραχος (iiber den Vokal s. den ffi 
nachsten Absatz), so ist es wahrscheinlich, dass der Stamm als m  
βρόταχ -  den Accent auf der ersten Silbe trug, als β α τ ρ ό χ - m  
aber auf der zweiten, und dass beide Formen urspriinglich in S  
e inem Paradigma vereinigt waren: β ρ ό τ α χ ο ς  βρόταχον, aber jp

bei Hdt. βάθρακας) andererseits.
Durch diese Accentverschiedenheit wird nun auch das Yer- 

haltnis des o zum a in der ersten Silbe aufgeklart. Das o ist

Ionische teilen mit dem Aolischen die Xeigung, ρα in go zu ver-

Accente, den wir nach den obigen Ausfiihrungen fur den Stamm | 
βρόταχr- auf der ersten Silbe voraussetzeu miissen, doppelt uner- ' V] 
klarlich sein. Ist aber o urspriinglich, so wird das a sekundar j

unter dem Accente unverandert erhalten blieb, wurde es in *βο- 
τράχον als tonloser Laut dem folgenden a assimiliert: βάτραχον. 
Beispiele fur solche Assimilation eines tonlosen o an folgendes a 
bei JS chmtdt K Z. Χ Χ Χ Π  390ff. {αστράγαλος, αστακός).

Der Name Β ρ ά τ α χ ο ς  Inschr. 173 linke Scbmals. Z. 29 (oben S. 78) au9

offenbar alt und nicht erst aus a entstanden: denn es heisst auch 
bei den Kretern βρόταχος und weder das Kretische noch das

dumpfen. Zudem wurde dieser Lautwandel gerade unter dem

sein, und das lasst sich begriinden: wahrend in βρόταχος das o
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Halikarnaes und Hesych’s β ρ α τ ά χ ο ν ς * βατράχους weisen darauf hin, dass 
aus βρόταχος : βατράχου eine dritte auegleichende Form βράταχος geschaffen 
wurde. Wie sich zu dem ionisch-attiscben βρόταχος : βατράχου (βα&ράκου) 
die von Hesych angefiihrten Frosehnamen β ρ ύ τ ι χ ο ι · βάτραχοι μικροί 
εχοντες ουράς, βύρΦακός '  βάτραχος, β ό ρ τ α χ ο ς · βάτραχος verhalten, babe 
icb bier nicht zu untersucben. Mit einem urgriechischen Stamme *βρό-  
ϋ ρ α χ -  lassen sie sich alle vereinigen.

44 . Den Krebsnamen αστακός (bei Epicharm Athenaeus 
I I I  105a, Arehestratos ebenda, oft bei Aiistoteles s. Bonitz Index 
Arist 115) kannten sowohl Athener wie Ionier in der Form

όστακός.
Des Athenaeus’ Bemerkung I I I  105b »rov αστακόν οι 

Α ττικο ί διά του ο όσταν.όν λέγουσι* wartet allerdings noch auf 
Belege. Furs Ionische aber ist οστακός durch den delischen Eigen- 
namen 'Οστακός sicher gestellt: Blnschr. 55 no. I 7 BCH. V II 
106 no. Π  12. Ebenso heisst ein Thebaner 'Οστακός bei Hdt. 
V 67ia in a (Αστακός b). Nach J S chm idt KZ. X X X II 390 
ist αστακός jlinger als όστακός und aus diesem durch Assimilation 
des tonlosen 0 an das folgende a entstanden.

A n m e r k u n g .  Ohne bier die von JSchmidt KZ. XXXII 391 zu 
Gun9ten von όδάξω  beantwortete Frage anzuscbneiden, ob diese Form 
oder das daneben vorkommende άδάξω,  άδαξάω  Ansprucb auf hoheres 
Alter bat, constaiiere icb nur, dass die Form mit a- fiir Hippokr. zwei- 
fellos besser bezeugt ist. Denn die Handscbrift Θ, meistens in IJberein- 
stimmung mit den besseren der iibrigen Handscbriften, kennt nur άδαξ-:  

ί den von JSchmidt a. a. 0. gesammelten Formen άδάξεται VIII 352 2, άόα- 
ξάται VIII 214 22, άδαξήσεται VIII 330 0 fiige icb nocb άδαξώντα ΛΓΙΙΙ δ80 

I binzu; όδάξονται VIII 568 6 stebt nicht in Θ.
ί Ob in dem Namen der Bitbyniecben Konigin Καμαοαρύη CIG. 285529,

dem der Frauenname [Κό]μοοαρύη Blnschr. 167, aus Phanagoreia ent- 
spricbt, das zwcitc a aus 0 entstanden ist, muss dabin gestellt bleiben.

5. Ion. 0 aus a.
4 5 . In folgenden Fallen ist im Ionischen eiu urspriingliches 

tonloses a einem folgenden it oder ya assimiliert (JSchmidt KZ. 
X X X II 376ff.) und in o iibergegangen:

Βορνύωντat  Hdt . ΙΠ  109 .j „bespringen“ : uuter dem
Accente ist das urspriingliche a erhalten in ΰ άρ ν ν σ & α Γ  όχεύειν 
Hesych, &άρννται ·  περί συνουσίαν όμιλεϊ· &άρνυσ&αι γάρ τό 
ν.νΐσκεσΟαι . . . σημαίνει δε καί οχεύει Hesych.

18*
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Der von J Schmidt KZ. XXXII SSI aosgesprochenen Verznutung, dass 
Φάρτνμαι bereits urgriechisch zn ύόρντμαι geworden sei und dasa Hesych’s 
άόρτνμαι seio a erst von *&αρτενμι (vgl. Hesych ϋαρτείει· οχεύει, σπείρει, 
φντενιί) nachtraglich wieder empfangen babe, vermag ich micb nicbt an- 
zoschliessen. Wesbalb nicbt {hwrvrai, ύάρτνσύαι, aber ϋορτνμενος, f io o r v -  

u r& a , d o o r v c o u a i  n. b. w. ?
ότρι  γ η φ ά γ ο ς  heisst der Esel bei Archil. 97 (vgL orov/i(* 

χόρτος, v.d)jauog Hesych): eine Yariante zu dem Verse des Archi- 
lochos scheint Hesych mit σ τ ρ ν γ η φ ά γ ο ν  πο)Λχράγον erhalten 
zu haben.

Die alten Grammatiker fassen οπονγη als Erweiterung von τονγη 
,.reife Feldfrucbt, reifes Korn*\ aber sicber mit Unrecht. Der Esel frisst. 
das zahlt za seinen Haapteigenschaften, nicbt >xaoxor Δημητριαχόν*, soti
de rn D i s t e i n :  ότρνγηγάγος wird desbaib nichts anderes als άχατύοψάγος 
bed eaten. Gebort οτρνγη zn άτρνγετος „anfracbtbari% τρνγεΐ' ξήραινα, 
τον-οχει* Βηραίτει Hesych?

ι ι ο λ ό χ  \  ..malra* bei Hippokr. z. 6 . in A μ ο λ ό χ ψ  I I  
4827, in Θ «ολό/ijc  V II 356u  VJJUL 156ig, in fast alien Hand- 
schriften μοΜχης V II 426 n .  Nicbt selten daneben die attisch- 
vulgare Form z. B. μαΐ^άχης VI 410i* VH 35815 V H I 70it, 
μ ω Α χψ  V III 82*0 166$ 380n. Bei Athenaeus Π  58d wird 
ιιολο/ϊ; mit je einem Verse des Antiphanes ρίζανc)
und des Epichann (τπ ρ α ν τ ιρ ο ζ  Ιγω γε μ ο /joyagc) belegt Endlich 
erscheint μο/χ>χά in einer jungen kretischen Inschiift Museo Ital. 
ΙΠ  723 no. 171s- und vielleicht ist auch der Ortsname M o/a /mz 
auf Korkyra Sam ml. GDI. 3198 4 als * 3  Ιο/χτ/Λ εις  -.Malvenort- 
zu deuten. Eine dritte Form μ ο λ α χ η  steht auf einer Vase aus 
Xeapel K retschmer Griech. Vaseninschr. 224 no. 210.

Wenn das W ort wirklicb als semitiscbes Fremdwort dem hebraisehen 
maUvah entspricht (Lewy semit. Fremdw. 31 GMeyeb Griecb. Gr. * 102), 
so war die griechiscbe Grundform *μα)-Γαχα. Diese konnte, wenn sie end- 
betont war, zunachst ζα * μο/^αχα- (tonloses a an folgendes Fa assimiliert 
wie in ion. ovhu, att. ολαί „Gerste“ aos *6JLraI =  *αλ~~αί zn άλεω, άλενρον 
J  Schmidt KZ. XXXII 3S2) and dann weiter entweder ζα μολαχέ- (Xeapel) 
oder μο/χ>/ά- werden (Vgl. χσ&αρός neben χο&αρός aos * χΡα&αρός). Die 
Stamme μαίχιχ- und μοίαχ- : μοίοχ- wechselten dann also in dem ursprnng- 
licben Paradigma: Xom. μ ά Ι Ρ α χ ά ,  Genet, μοΖΕαχας  and daraas μο- 
Ζαχάς oder μοί^χας.

4 6 . Den selteneren Fall, dass ein tonloses a einem vor- 
h e r g e h e n d e n  o-Laute assimiliert ist, haben wir in dem Stadt- 
namen Ε ρ μ ώ τ ο σ σ α  auf Chios Itisckr. 80A*. 4· Mehrere ionische 
Kolonieen Namens 'Ερμώνασσα sind bekannt, vgl JS chmh>t KZ. 
X X X II  393.
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47 . Dem dorischen Zahlworte Fr/.ατi =  *vik$ti „zwanzig“ 
und den dorischen Hunderten auf -νότιοι =  "-kntioi entspreehen 
im Ionischen und Attischen

ε ί κοσ ι  und -νόσιοι .
Als wahrscheinlich darf es gelten, dass o in diesen Fornien 

nicht auf lautlichem Wege aus a entstanden ist: -νόσιοι diirfte 
vielmehr seinen Yokal von -zorra, der Endung der Zehner, 
empfangen haben. Dass auch είκοσι durch -κοντά beeinflusst sei. 
will mir nicht so „sicher“ (JSchmidt KZ. X X X II 371) scheinen. 
Hier kann das o zuerst in dem Ordinale εικοστός lautgesetzlich 
aus a entstanden und dann auf είκοσι iibertragen sein.

48 . Die von Smyth S. 137 aufgestellte Behauptung, dass 
in den Handschriften des Herodot ein bestandiges Schwanken 
zwischen den Lesarten Ι ύ ρ τ α ξ έ ρ ξ η ς  und L4  ρ τ  ο ξ έ ρ ξ η ς  bestehe 
und dass die Formen mit 'Λρτο- aus der Yorliebe fur o-Stamme 
in der Komposition zu erklaren sei, widerspricht den Tatsachen 
auf das entschiedenste. Bei Herodot bieten b e id e  Handschriften - 
klassen iibereinstimmend fiinfmal Ι ά ρ τ ο ξ έ ρ ξ η ς  VI 98ir» V II I O 64 

1516.8 152s und nur an einer Stelle ist neben der besser be- 
zeugten Form ’Λ ρ τ ο ξ έ ρ ξ η ς  VI 98 7 in aV auch 'Λ ρ τ α ξ έ ρ ξ η ς  in RS 
uberliefert. l^/pro- tritt ferner auf in ’Λ ρ τ ο ζ ο ί σ τ ρ η  V I 43δ, ^ ρ -  
τ ό χ μ η ς  V II 73e und Ι ά ρ τ ό ν τ η ς  ΙΠ  Ι 284/5 IX  84s. Gegen 
* Λ ρ τ ο β α ζ ά ν η ς  V II 27.8 in a und fur die hier von b gebotene 
Form !//ρΓα β α ζ ό ν η ς  spricht der Umstand, dass derselbe Name 
bald darauf (VII 3s) in beiden Handschriftenklassen * Λ ρ τ α β α ζ ό -  

ν η ς  lautet. Alle anderen mit dem altpersischen Elemente arta- 
»  ssk. i'ta- zusammengesetzten Namen lauten bei Hdt. stets mit 
Ι^ρτα- an, so die sehr haufig vorkommenden Namen JΛ ρ τ ά β α ζ ο ς , 
'Λ ρ τ ό β α ν ο ς , Ι 4 ρ τ α φ ρ ε ν η ς  (die Belegstellen s. in Holder’s Aus- 
gabe I I  373), ferner Ι ά ρ τ α β α ι η ς  V II 65 r,, * Λ ρ τ α Ί ο ς ,  ' Λ ρ τ ά ν η ς  

VII 2248.9, 'Η ρ τ α υ ν . τ η ς  (oft), ' Λ ρ ι α υ ν τ η ς ,  Ι ά ρ τ α χ α ί η ς ,  * Λ ρ τ α χ α ϊο ς .  

Es ist also sicher kein Zufall, dass gerade in ’Λρτοξέρξης konsequent
i  0 statt a uberliefert wird, und ich trage kein Bedenken anzu- 

nehmen, dass Hdt. in diesem Namen, ebenso wie in ΐΛρτοζώστρη 
etc. statt des urspriinglichen 'Λρτα- (vgl. altpers. Artay&afira) ein 
'Αρτο- sprechen horte und sprach. Ob der Grund fur diesen 
Lautwandel in der Lage des Accentes oder der Beschaffenheit 
der folgenden Konsonanten und Vokale zu suchen ist, bleibt vor- 
laufig eine offene Frage.
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In den Inechriften 176, 177, aus Mylasa lantet der Konigsname 
Άρταξερξενς (Gen.)· In den bei Herodot stebenden persischen is amen Ao- 
τνβίος V 108β 1106 111,.δ.9 112*. 8 113„ Άρτνστώτη ΠΙ 83s.e Υ ΙΙ69 ,07210 
und Άρτνψιος VII 66β 67 4 ist ΐΑρτν- nicht etwa aus Αρτο· entstanden: es 
entspricht vielmehr dem sek. rtu z. B. in dem Konigsnamen JRtu-parna.

6. Zweifelhaftes ion. o neben a.
4 9 . Als Beispiele eines fatalen Anklanges an das obscone 

πορδτ^ πάρδων fiihrt Strabo X II I  619
π ο ρ δ α λ ο ι σ ι ν  είμασιν =  διαβράγοις Semonides 21,
π α ρ δ α λ ό ν  τδ χωρίον Aristophan. Pax 1148

an. In den Handschriften des Aristophanes steht aber παρδαλόν 
und ebenso wird der Vers des Semonides vom Scholiasten R zu 
Aristophan. Pax 1148 mit π α ρ δ α κ η σ ι ν  citiert (s. oben S. 133). 
Audi fur Archilochos Fragm. 140 Bergk4 ist παρδ(α)λάν  be· 
zeugt. vgl. Hesych π α ρ δ α λ ώ ν  δινγρων. Es sdieint also ent- 
weder ein Irrtum des Strabo, wie Blatdes meint, oder ein Fehler 
seines Textes vorzuliegen. Auch ein παρδαλός hatte Strabo wegen 
des Anklanges an παρδεϊν, παρδησομαι anfuhren konnen. vie er 
ja  auch Περδίλλας, Σαπερδης (anklingend an πέρδώ) erwiihnt. 
Halten wir aber trotzdem die Lesarten des Strabo fur die besseren. 
so war jedenfalls πορδαν.6ς nicht allein ionisch, sondern aucli 
attisch und darf, da ein Wan del τοη αρ in ορ lediglich in Folge 
der Tonlosigkeit der Silbe furs Attisch-Ionische nicht nachweisbar 
ist, nicht ohne weiteres auf alteres π  a ρδοτλός zuriickgefuhrt 
werden.

50 . Dass π ά ρ δ α λ ι  ς „Panther“ eine speciell ionische Neben- 
form von 7ΐάρδαλις sei. erschlossen die antiken Grammatiker nur 
aus der Bias, in der dreimal (N  103 P  20 Φ 573) in den besten 
Handschriften πάρδαλις (gegen Aristarch) iiberliefert is t Bei f 
Semonides 14 heisst das Thier πάρδαλις und das homerische ) 
παρδαλή  „Pantherfell~ Γ  17 K  29 erscheint in dieser Form auch § 
bei Herodot Υ Π  69*. Dagegen steht πάρδαλις bei Aristophan. \ 
Lysistr. 1015 und Frag. 476 Blayd. Die Behauptung des Pho- 
tius I I 100 πάρδαλιν οι a?j*oi °Ελληνες, *Λττΐλοι παρδαλή· ist also 
jedenfalls in dieser allgemeinen Fassung unrichtig und Hesych's 
Unterschied πάρδαλις· d άρσην, ή δέ frrjfeia πάρδαλις durfte 
frei erfunden sein um der Etymologie willen, die er daranhangt. 
Den einzigen Anhaltspunkt fur eine Erklarung von πορδ- neben
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παρδ- bietet die Ilias: dass in ihr πάρδαλις und παρδαλέη neben 
einander vorkommen, kann darauf beruhen, dass die beiden 
Stammesformen durch die verschiedene Lage des Accentes be- 
dingt waren.

7. Ion. o  =  att v .

51. Das attisch - gemeingriechische ολνν&ος „Winterfeige“ 
lautete bei den Ioniera

ολον&ος.
Hdt. ολον&οι I  193 so in a (ολνν&οι b).
Hippokr. ολονΰοι V III 2 0 0 9 , ολόν&ων V II 326 is 336so, 

ολόν&ονς V II 366» V III 190i 192u  24421 in Θ (gegenxiber 
dem ολνν&ος der geringeren Handsehriften).

Ob 0 oder v das altere ist, wird erst auf Grund einer 
zuverlassigen etymologischen Deutung des AVortes entschieden 
werden konnen. Nach GMeyer Griech. Gramm. 3 S. 152 ent- 
stand ολονϋος aus ολνν&ος durch Assimilation des v an das vor- 
hergehende 0.

όξ ό - βα φ ον ,  bei Hippokr. in Θ VII 36G21 368s 37210 VIII 18414 
194j. 2o 2I82, 372s 404e =  gemeingr. όξύ-βαφον, wird von den alten Gram- 
matikem ebensowenig anerkannt wie όξό-γαρον vgl. Bek k er  Anecd. Gr. 
I 56 43: όξνβαφον διά τον v παρά τό δξυ και ον παρά το δξος ονγκειζαι . και 
οξύγαρον και ονκ όξόγαρον. Doch kann ein ursprungliches <5ξνβαφον eehr 
wohl von den Ioniern an δξος angeschlossen und so in όξό-βαφον umge- 
bildet worden sein.

8 . Ion. 0 =  homer. 01.

52. Wenn Ηεσ7εόνησιν  Inschr. 135 (aus Kyzikos) nicht 
verschrieben oder verlesen ist, so gab es eine ionische Form 
δία 7ε ova, deren Verhilltnis zu δίαιεοινα sich erst dann sicher 
bestiramen lasst, wenn eine iiberzeugende Etymologic des Nomens 
gefunden ist. Bis dahin diirfte ein Hinweis auf aeol. εδννα, yi- 
λάνά, εΐρψά, *'Ε?.ενά, γίρενά (Λ7,e r f . Dial. I I  529) am Platze sein.

Dass -ποινά nicht aus -ποζνια entstanden sein kann, ist wiederholt 
mit Recht ausgesprocben worden.

5 3 . 9. Ion. 0 im Ablaute zu ω.

Das ionische Bahuvrihi-Compositum ά π ο χ ε ι ρ ο β ί ο τ ο ς  Hdt. 
ΙΠ  42β „von der Hande Arbeit Lebensunterhalt (gewinnend)“



280

scheint mir alter zu sein als das gemeingriechische Tatpurusa- 
Compositum a ποχε ιροβίωτος  ,,νοη der Hande Arbeit lebend4·. 
Wahrscheinlich ist dieses erst aus jenem mit Anlebnung an βιιοτύς 
(vielleicht aus rbythmischen Grunden) neu gebildet worden.

Zu dem Nominative σνβώται Hdt. I I 476 lautet der Genetiv 
ονβοτέων Hdt. I I  48s in a (σνβοπέων b). Bestand im Ioni- 
schen noch, je nach der Lage des Accentes, ein Wechsel zwiscben 
den Stammen βωτη- und βοτψΊ συβότης ist auch sonst zu be- 
legen z. B. σνβότας· χοιροβοσκούς Hesych. Vgl. auch die chal- 
cidischen ιπποβόται Hdt. V 77 io.

7coua und π ώ μ α  „Trank“ , jenes vom schwachen, dieses 
vom starken Starn me gebildet scheint Herodot neben einander zu 
gebrauchen: πόμα  TII 23δ. πόματι I I I  2 2 i2/i3. i 9, aber πώμασι 
I I  10816 in a R8, πώματι V (πόμασι R1). Bei Hippokr. iiber- 
wiegt πόμα, z. B. in A πόμα  I kfl 163ιβ. πόματι I 1™ 1527-10 

1541.1 , 7ΐόμ ατa I k{i 620 Π 7 2δβ 122c. in C πομάτων V 118:,. 
Dagegen in A πώματα  I Kl 1551 nach L it t e e  I I  4267 (K tjehle- 
w e ix  schreibt hier πόματα  ohne Bemerkung), in Θ πώμα  VIII 
2962 . πωμάτο)ν λΓΙΠ  3001 *.

μ ώ λ ν ζ α ,  nicht μ ό λ ν ζ α  ist die besser bezeugte Form des Hippo- 
krates: sie steht nicht nur in den Lexicis des Erotian und Galen, sondern 
gewohnlicb auch in Θ, wahrend C mit den mcisten der geringeren Hand- 
schriften μό?.νζα bevorzugt, vgl. den kritisehen Apparat zu VII 40622 412,0 
VIII 17815 896, 402,„ 4168 454,. Vereinzelt ist μόλυζαν in Θ VIII 202

10. Ion. o statt w in der Zusammensetzung.

54. Unter den Ausnahmen der von Wackeenagel (Deh- 
nungsgesetz d. griech. Composita, Basel 1889) aufgestellten allge- 
meinen Hegel, dass vokalisch anlautende Stamme als zweite 
Glieder einer Zusammensetzung ihren anlautenden kurzen, nicht 
durch folgende Doppelkonsonanz beschwerten Vokal delinen, 
fehlen bei Wackeenagel S. 61 ff. die ionischen Composita mit 
- όροφος  und -όβολος.

Nach Wackeenagel S. 44 soil Herodot τριώροφος, τετρώ- 
ροφος, παρωροφίς gesagt haben. Jedes der drei Worte ist nur 
einmal belegt: τρι-ορόφιον I  180& in aV, τριωρ- R; τετρ-ορό-  
φιον I  I 8O9 in a, τετρωρ- b; παρ-οροφίδα  I I  155is in b, 
παρωρ- a. Da τριορόφων durch die Ubereinstimmung von a und 
V als urepriingliche Lesart gesichert ist, verdient nicht nur τετρο-
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ρόφων in a , sondern aucli παροροφίς in b den Yorzug. Das 
Fehlen der Dehnung scheint gerade beim Stamme όροφο- sehr 
alt gewesen zu sein. W ackerxagel verweist auf inf’-όροφος bei 
Homer und Euripides, άν-όροφος und υπ-όροφος (neben νπ-ώροφος) 
bei Euripides.

Fiir -όβολος  besitzen wir zunachst einen guten inschrift- 
lichenBeleg: ίννε-ο  βόλον Inschr. 2b 22 aus Oropos; beiHippokr. 
schwanken die Handschriften, und zwar auch die besseren, zwi- 
schen -όβο)*ος und -ώβολος z. B. τ ρ ι - ό  βολον  V II 1322 in Θ 
und alien librig. Handschr., V III 170i2 in Θ, ή μ ι - ο β  ε λ ιο ν  
V III 228i9 246n in 0C (1ψιοβόλιον die librig.), ή μ ι - ό β ο λ α  
V II 348is neben ήμιωβόλια, ή μ ι - ο β ό λ ι ο ν  V III 2202 224η 
(alle Handschr. gegen ήμιωβέλιον Θ) u. a. m.

11. Ion. 0 aus ω  verkiirzt.
55. I 11 ζοή  „Leben“ aus ζωή, ζ ο ώ ς :  ζώς „lebendig“ aus 

ζωός, σόος „heii“ aus σώος, φ ο ι ς  ,,ΒΙase“ Hipponax 59 aus φωΐς 
hat das ionisclie Vokalverkiirzungsgesetz gewirkt; das Nahere 
hieriiber s. in dem Abschnitte liber »das Zusammentreffen zweier 

I Vokale«.

( έμποδόν Hdt. II 1029 and Σαρδονικόν II 105 4/6 in b, μαγδόλοη II 159e 
in V' Bind nur Scbreibfebler: das richtige ω steht in a.

56. In dem ionischen Titel ϋ ε ο ρ ό ς  (aus PaiOs ϋεοροί 
ίϊεορούς Inschr. §5 5. 7. 10, aus Thasos Οενροί ϋενρονς Inschr. 
662. 10, εΰεύρεον Thlnschr. 72 8 <* 9?) ist der tonlose inlautende 
Diphthong εο aus diphthongischem εω gekurzt (Grumlforin ist 
*&εα-Ιορός: daraus ion. *&εηορός, *ϋεεωρός, &εωρός> Όεορός).

12. Ion. ο =  altpers. -an-, att. ω.
57 . Ob Ilerodot den altpersischen Eigennamen Gaubaruva 

Inschr. Beliist. IV  84 V 7 9 ale Γοβρνης  oder als Γωβρύης 
auseprach, lassen unsere Handschriften nicht sicher erkennen: 
Γωβρύης ist ohne Variante viennal iiberliefert (ΙΠ  ΊΟι IV 134o 
VI 43 2 IX  41s), dazu Γωβρνεω in Ab V II 82 s (Γοβρ- B); 
15mal aber steht Γοβρνης in a, Γωβρύης in b. Da Γωβρύης die 
vulgare Form ist, scheint Γοβρνης in a als herodoteisch gelten 
zu diirfen.

λ.
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c/
I .

1. Ion. i =  att. f.

58. An ein b e to n te s  i der folgenden Silbe ist tonloses ε 
assimiliert in dem ionischen

ι σ τ ί η  ,,Heerd“ aus Ιστία.
Jnschr. Ίστίηι 38a, ferner in Ισστιαιάς  18is, Ιστιαιεϊς 

*ΙσιιηΙΗν (ΐστlarfttv  21  (s. S. 13) und in dem haufigen Eigen- 
namen Ίστιαίος Imchr. 123i 132i.3e.45 156a 17332? Blmchr. 
723 . 6.7*8 1532i. ThImchr. 13b4, Jahrb. f. Pbilol. Supplem. Y 502 
no. 28 29 X  28 no. 15b X  34 no. 11 12. Der ionische Name 
JΙατίν.ων aus Olbia, auf zwei Amphorenhenkeln Jahrb. f. Philol. 
Supplem. V 503 no. 30 31 und in einer Inschrift bei Latyschev 
IO SPE. I 77 no. 46s, ist Kurzform zu dem Yollnamen 7ur- 
r/.έτης — Ίστι-ιν.έτης aus Ιστίο- -f- i'/χτης vgl. die Namen 
Mr4 τρ-ι yj.της : Ματρ-ί/χον, ΐ4πολ)χυν-Γ/χτης : 'Λτζεύ.-ν/χύν. Τίν&- 
ivxov aus Erythrae u. a. m., F ick Griech. Personenn. 8 151.

Hdt. 'ϊστίη IV  598, Ίστίης I I  50δ, Ίσ τΙψ  IY  593 12714, 
ιστίαι 1 1 761ο, ιστιειον 1 1769 /ιο, ιστίας ΙΥ  68β.ιι V 40s. Als Ya- 
riante Ιστία- : ιστίη b VI 8653 (εστίη a), ιστίας b IY  683 (εστίας 
B? ϊεστίας A). — εττίστιον I  44s.6, εη ίσ τ ια Υ  12i 732, ίττίστιος 
I  309 in aV* (-έσιιος R). Das 1 stammt in diesem Adjektive 
aus den obliquen Casibus επ  ιστίου, -ίφ, -ίων, -ίοιαι, -ίονς. — 
'Ιστιαίη, < Ιστιαίος, Ίστιαιεες, Ίστιαιώ τις  (Belege im Index bei 
Stein und Holder). Die urspriingliche Form und Betonung 
war Ίστίαια  (vgl. Ίστίαιαν B  537), Ιστίαιος.

Bei Herodas IV 10 VII 120 ist εστίη uberliefert.
Der Yerbalstamm εστία- ,,bewirten“ scheint nur in denjenigen

Formen ιστία- gelautet zu haben, in denen das zweite 1 b e to n t
war. Denn dem ιστία  „er be\virteteu Hdt. V II 135e stehen
εστίαν Hdt. I I  IOO12 , σνν-εστιήι V I 128? in a (so zu betonenl
σννεστοι b), ηστιησΰαι Y 2 0 ia in a (έίστιήσ&αι b) und endlich
εστιψορίου IV  35 is in b (ιστιη- a) gegeniiber. Auch Hesych’s
εστιάχος· . . . vmi Ζευς τζαρ "ίωσιν ist, trotz des bedenklichen ά,
hier zu nennen.

• _
Wabrscheinlich ist ε an folgendes < assimiliert auch in ion. to&i „seiu 

( =  *ic&i) und ion. χ ί λ ι ο ι  (=  *χΐαλί·), das mit ion. χείλιοι (*= *χεολιοι) 
ureprunglich zu einer Flexion *χέσλιοι : *χΐσλίων vereinigt war.
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A n m e r k u n g . .  Ein Ohergang von ε in t vor Vokalen hat im Ioni- 
schen n i c h t  etattgefunden. Ganz isoliert steht Κα?.λιμένιος aus Amorgos 
Blnschr. 36 — wenn die Form nicht verlesen oder verschrieben ist.

2. Ion. t im Ablaute zu a .
59. Yom starken Stamme Far/,- gebilclet ist das homerische 

ει'γ.ελος, επιεί/,ελος =  βείγ.ελος, vom schwachen Stamme Flv- 
das homerisch-ionische

L/,ελος  (aus *Γίγ„ελδζ) ,,gleich“.
Mimn. ϊν-ελοε 2s neben είν-ελος 14n.
Demokr. Ethic, ί/,έλη Fragm. 59  N atorp.

t ε
Hdt. ΧνχΙος I I I  81 io in b (aber εϊ/.ελος B, ειν.λεος A), Ι'κελα 

V III 8 is in b (εΓκελα a). Dagegen ohne \ 7ariante in a und b 
προσείγ.ελος 1112? I l l  110c IV 615 1774/5.

Hippokr. ΐ/.ελον in A I w U 7 10 2 0 6 n ,  in Θ V III 9 6 9 2 9 0 6, 
ferner I kfl 22δχ9 (εϊκ- V), ϊκελα Λ7Ι Ι Ι  5 5 6 s, l/Jlcog V III 5 5 8 i 9 
u. a. m., vgl. auch Ϊγ,εΧψ ομοία Erotian Gloss. Hippokr. j). 78.

Schon im Etym. Magn. 297 23 (V) steht die richtige, auch durch 
Herodot bestatigte Beobachtung, dass in der Zusaramensetzung 
nur εΐ/.ελος, nicht Γκελος gebrauchlich Avar. Ein * προσί/.ελος, 
* επιΐγχλος Aviirde dem rhythmischen Gefiihle der Griechen, das 
sich gegen die Aufeinanderfolge dreier kurzen Silben im allge- 
meinen straubte (vgl. Saussure Melanges Graux S. 737ff., 
Wackernagel Dehnungsgesetz 2), anstossig gewesen sein.

60. Im Ionisclien Avaren die im Ablaute zu einander stehen- 
den Stamme Ποσειδ- und Ποσϊδ- so verteilt, dass von jenem der 
Gottesname Π ο σ ε ιδ ή ω ν  : Π ο σ ε ι δ ε ώ ν , von diesem das Adjektiv 
Ποσϊδή ϊος  und der Monatsname Π ο σ ϊδ η ι  ών gebildet Avurden. 
Natiirlich ist diese Regel durch Formenausgleichung zu Gunsten 
des einen oder des anderen Stammes gelegentlich durchbrochen 
worden.

Der G o tte sn am e  lautet Ποσε ιδ ϊμον  oder Π ο σ ε ι δ ε ώ ν  
Archil 10, Ποσειδεών Archil. 114, Ποσειδεών Hdt. IV  59i0 TtX 
81n/c, Ποσειδέωνοζ I I  439/io 5O4. 10.11 IV  I 8O10 V II 1932  V III 
1234 129,2, Ποσειδέιονι I  148, IV 597 188c V II 192 4, 17o- 
σειδέωνα V II 12 9 2o.2i.»s V III 554 , Ποσειδώνος Blnschr. 206Bsi. 
Λ7οη Ποσειδέων abgeleitet ist der Eigenname Π ο σ ε ι δ ε ώ ν ι ο ς  : 
Π ο σ ε ιδ ώ ν ιο ς  (ein „Widmungsname“ F ick  Griech. Personenn. 2
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302) bei Hdt. IX  719. 14 863 und inschriftlich oft belegt: Πο- 
σειδεωνίον aus Pantikapaion bei Lattschey IO SPE I I  291. 
Ποπειδίοπος aus Olbia Blmchr. 13116.17. is und oft aufHenkeln 
Jahrb. f. Philol. Supplem. Y 502ff. X  29ff.? aus Halikarnass 
Jnsrhr. 173s9. 47, aus Kyzikos Imchr. 137, aus Smyrna Blmchr. 
153 37 Coins BritMus. Ionia 243 no. 63 und 244 no. 74, aus 
Erythrae ebenda 139 no. 197. Ebenso enthalt der Yollname 
Π ο σ ε Ι δ η τ / ί ο ς  aus Thasos ThImchr. 2 n , aus Maroneia H ead 
Hist. Xum. 216, aus Chios Coins BritMus. Ionia 331 no. 33 als 
erstes Element den Gottesnamen Ποσειδο- (zu Ποαειδέων wie 
'Λπολλο- zu Απόλλων), vgl. F ick  Griech. Personenn. * 240.

Dagegen lautet der M onatsnam e Ποσϊδη ϊο ίν  bei Anakr. 
6 und in der I n s c h r i f t  CIA. I  283π (nach Blass in KBhxer's 
Gramm. 1 3 184 Anm. ein delischer Ionismus); die jiingere Form 
ist Π ο α ϊ δ ε κ ο ν  aus Samos CCurtius Progr. Liibeck 1877 p. 11 
no. 656, Ποσϊδεοη·  aus lasos B C H X IH 23ff. no.l**, aus Halikar
nass Xeavtox Discov. 687 no. 2 s, aus Chios BCH. H I  47 Z. 23. 
aus Mykonos ’Λ ΰψ α ιο ν  Π  237 no. 25. aus Epheso3 AGIBritMus. 
I l l  2. no. 47765 . 75. 79. 83. 98? aus Erythrai Blm chr. 206 A 46 u.s. w.

Gegen die Regel Ποσειδεών aas Sinope BCH. XIII 299:no. 2 i0 (0OPS) 
und ans Ephesoa AGIBritMns. Ill 2, no. 4813. 30J.

ΤΤοαιδήιον heissen zwei Ortschaften hei Hdt. ΙΠ 9 1 ι (JTo- 
(ηδ- b, Ποσειδ- a) und ΥΠ 1154 (in ab ); Π ο σ ιδη ίο ν  Mttnz- 
legende aus Maroneia Blm chr. 196s; Π ο σ ι δ ή ο ν  Henkelauf- 
schrift aus Olbia Jahrb. f. Philol. Supplem. Y  488 no. 48; die 
jiingere Form ist Π ο σ ίδε ιο ς  aus Perinth Blm chr. 234bss? aus 
Olbia Jahrb. f. Philol. Supplem. V 486ff. no. 43 44 47 55 und 
X  29 no. 21, ΓΙοσιδεον  aus Smyrna Blmchr. 15339, aus Chios 
Blmchr. 177 1 7 .

Gegen die Regel ΠοοεΙδειος aus Thasos ThImchr.\Oi0, aus Maroneia 
Head Hist. Num. 216.

61. Da in alien unseren griechischen Handsehriften der 
Diphthong ε ι , entsprecbend seiner spatgriechischen Aussprache. 
sehr haufig und in einigen Stammen sogar regelmassig durcli 
1 =  7 wiedergegeben wird, so lasst es sich nicht immer entschei- 
den, ob ein ionisches der Quantitat nach unbestimmbares Iota, 
dem im Attischen der Diphthong u  entspricht, spatgriechische 
Schreibung fur u  und dementsprechend lang ist oder ob es als 
kurzer Vokal im Ablaute zu u  steht Falle dieser Art sind:



στ' ίχω =  att. στείγω bei JSerodot: in a und b στίχοντα III 14S2, 
άποοτιχόντων IX 56*, στίγουσι Part. IX 612 (στείχ- V '); στίχηι A (στείχ- B) 
I 9n ; στίχοντες a (στείχ- b) ΙΠ 76*; στίχοντας b (στείχ- a) IX 1112. Bei 
mehreren dieser Formen ist die \ rermutung ausgeschlossen, dass sie vom 
Aoriete εστΐχον gebildet seien. Ein Prasens οτΐχω ist, wie die Herausgeber 
erkannt haben, metrisch gefordert bei Sophokles Antig. 1129 (στϊχουσί), 
vgl. Hesych στίγουσι'' βαδίζουσι, πορεύονται.

λ ί φ - α ι μ ο ς  „blutleer“, bei Hippokr. besser ale λΠφ-αιμος bezeugt: 
in Θ und den ubrig. Handscbr. λίφαιμος YIII 25820 (ΑΙΦ-  in Θ), VIII 
268jo, in Μ αίφαίμους aus ΛΙΦ- pra 1731β (έφαίμους aus αίφαίμους V, fai- 
φαίμους A). Ebenso λ ΐπο - σ τ ρ α τ ί η ς  Hdt. V 277.

ε ρ ϊ γ μ α  „das Geechrotene, Enthiilste“ (zu ερείκω) Hippokr. in A 
V 72810, in Θ VIII 3788. Da die Neutra auf -μα in der Regel vom starken 
Stamme gebildet werden, so neige ich raehr zu der Ansicbt, dass ερϊγμα 
spatgriechische Scbreibung fur ερειγμα ist (vgl. μΐξαι, τΐσαί). Fur diese 
Aufiassung lasst eich geltend machen, dass bei Hippokr. auch solche For
men dee Stammee ερεικ-, in denen ει zu erwarten und zu schreiben ist, 
mit i gerade in der besten Handschrift Θ iiberliefert sind: έρίκειν VIII 
174,, ερίξας VII 354β, έρίξαντα VII 10212 VIII 244S1. Wenn bei Herodot 
III 662, um dies beilaufig zu bemerken, mit a κατήρικον (κατηρείκοντο b) 
zu lesen sein sollte, so wurde die Form ale Aorist aufzufassen sein.

έρ ίψα ι  Hdt. I 1646 in A*B (ερεΐψαι A4), vgl. Hesych έρίψαι· άφανί- 
οαι, στεγάσαι, καταρΐψαι und ερίψ[ί)μα· πτώσιμα. Ferner έρ ίπ ια  Hdt. II 
154 ,β, vgl. Hesych ερίπει · καταβάλλει, ερίπια * . . .  τα έπι την εραν καταπε- 
οόντα, έρίπιον το ήμίπτωτον οίκημα η πτώμα, έριπίων πτώσεων των τειχών. 
In alien diesen Fallen scheint mir T statt ει geschrieben zu sein, wie z. B. 
auch bei Aeschylus Perser 423 Agamemn. 638 έρτπίων in M iiberliefert, 
aber dem Metrum nach ερειπίων zu lesen ist.

A n m e r k u n g e n .  Die lacedamonischen kriegstiichtigen έφηβοι heissen 
bei Herodot Ιρέες  IX 85a. β (in a und b). Die Quantitat des i ist ebenso 
unbekannt wie das Verhaltnis von Ιρέες zu der gleichbedeutenden Form 
εΐρενες  bei Plutarch Lykurg 17 Kallimachos Fragra. 473, vgl. auch aus
Hesych είρήν κόρος τέλειος, είρηνάζει’ κρατεί, ϊρανες· οί εΐρενες............Αά-
κωνες, Ιρίνες· μελλεφηβοι. Das thessalische έρέας· τέκνα (Verf. Dial. I I 225) 
iet fern zu halten.

tiber die ionischen Feminiua auf - ίη  *=* att. -εια handelt die Stamm- 
bildungslehre.

Die ionischen Adverbia auf -i sind beim >Adverb« beeprochen.

Eii^ Ji
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ϊ .

1. Aussprache des ν.

62. Im Ionischen wurde u, wie in den achaischen und 
dorischen Dialekten, noch bis ins ΙΠ . Jahrh. hinein als re ines 
u und nicht, wie im Attischen nachweislich schon im Jahre 450 
v. Chr., als u gesprochen. Das beweisen:

1 . Der aus den italischen Kolonieen Euboia’s belegte 
Ubergang eines tonlosen o in v, wenn in der vorhergebenden 
Silbe ein v stand: hvrtv, Qvqvvg, s. § 64. Dieser auf Assimilation 
beruhende Lautwandel war nur moglich, wenn v als u gesprochen 
wurde.

2. Der 7-Laut vor v in hqqv&og Inschr. 6 , QIvtqj Qvqvvg 
(//.vtiog Inschr. 7 a f g ,  ^o q v l^g  Inschr. 12. Dieses Koppa trat, 
seiner Natur nach, nur vor dunklen Yokalen, also vor 0 und u 
auf, vgl. Blass Aussprache3 38.

3. Die noch heutzutage auf Euboia bestehenden Ortsnamen 
Kuini =  Κύμη und Stura =  Ζτνρα, Blass Aussprache3 39.

4. Die alte naxische Pronominalform αΐντον Inschr. 33, 
deren F sich erst aus dem v entwickelt ha t Hystorogenes /  
konnte nur aus w, nicht aus u entspringen.

5. Der Wechsel von 0 und v in den Diphthongen av : ceo,
e v : to. Ira IV. und Π Ι. Jahrh. werden die urgriechischen
Diphthonge av und εν in den ionischen Inschriften oft durch ao, 
bo wiedergegeben (z. B. αοι6ς> φεόγειν), wahrend gleichzeitig ein 
urspriingliches bo dazu neigt, in ev iiberzugehen (z. B. 'Λοιοτο- 
rf avBvg). Beide Erscheinungen waren dadurch bedingt, dass die 
Laute 0 und v einander nahe lagen, d. h. dass man v als ge- 
schlossenes w, nicht aber als it sprach. So erklaren sich aucli 
einige Formen, in denen das aus bo entstandene ευ durch εον 
wiedergegeben wird: Jeovvvg Miinze aus Maroneia Blnschr. 196
110. 1, IvqvG&ivBovg aus Samos Inschr. 1676.

2. Gemeingriechisches v aus 0.

63. Ob in dem gemeingriechischen navayvqig% ion.-att. 
7tavl\yvqig  (zuerst Archil. 120), dem arkadisches ftανάγοραις 
und ionisches αγαρσις zur Seite stehen, das v aus 0 entstanden 
ist (wie das z. B. Kretschmer KZ. X X X I 378 annimmt), scheint



287

mir sehr zweifelliaft. άγνρ- =  agur- wird besser als Kurzform 
des Stammes agver- aufgefasst.

Auch das Verhaltnis von ion. π ρ ν τ α ν ι ς  zu aeol. ηρότανις 
ist nock niclit aufgeklart. Einen lautlichen Ubergang von πρό- 
τανις in πρύτανις bestreitet Peesson Idg. Forsck. Π  214.

3. Ion. v aus gemeingriechischem o.
· ·_

64. Der Ubergang eines gemeingriechischen tonloseri o in v 
ist, von dem Diplithongen εν aus eo abgesehen, zunachst fur den 
Dialekt von E u b o ia  vereinzelt nacbzuweisen: in den beiden 
sicheren Beispielen hat ein in der Nachbarsilbe stehendes v assi- 
milierenden Einfluss ausgeiibt.

hvrcv und Iivtcv =  Ιινπεστι (att. vno, vtzo) Insclir. 4 aus 
Kume in Italien.

Qvqvvg  =» att. Κύκνος Insclir. 7f aus einer cbalcidischen 
Kolonie.

Λ ί σ χ ρ ν β ί ω ν  Imchr. 2127. 31, aus Eretria (oben S. 15), 
wird von F ick-Bechtel Griech. Personenn. 3 79 entweder als ein 
nach Ενβάον gebildeter Spottname oder als Kiirzung von *Λν- 
αισχρό-βιος aufgefasst. Um die Annahme eines lautlichen Uber- 
ganges von Λισχρο- in Λίαχρν- (die sich mit dem Hinweise auf 
die dorischen, speciell rhodisclien und sicilischen Formen Τψονρ- 
ροδος, Άγα&νρρόδη, ’Λγαΰύμβροτος Blass Aussprache 3 34 nur 
schwach rechtfertigen liesse) zu venneiden, fiihrt K retschmer 
KZ. X X X III  568 Λίσχρν- auf eine Verschrankung der Stamme 
Λϊσχρο- und Λϊσγυ- zuriick. Doch ist es zweifelliaft, ob grie- 
chische Yollnamen mit Λίσχυ- jemals vorhanden gewesen sind. 
In Λίσχνλος, Λϊσχύτης ziehen F ick-Bechtel das v zum Suffixe 
des Kosenamens.

le t  Αίσχρυβίων e ine  v ie lle ic lit du rcli Ενβίων b ee in flu sste  E rw e ite ru n g  
von Αϊσχρνβις u n d  d ieses au s  Αΐογ-υβρις „ d c r  sich  dee F re v e ls  sc h a m t“ e n t-  
s ta n d e n ?  V gl. Ion . τράφη Inschr. 57 =  τάφρη JIdt. IV  2 0 1 5 (auch  h e ra k ) . 
τράφος), a t t .  κάτροπτον =  χάτ-οπτρον (B elege aus d en  J a h re n  8 4 9 —344 
v. Chr. b e i M e is t e u h a n b 4 62), επ-αντροχν n e b e n  επ-αντοχρύ (jenes 347, 
dieses 327 v. C hr. M e is t e r h a n s 4 172) u. a. m .

Zwei Formen, die an sich wenig Yertrauen ervvecken, kom-·· *
men wegen der mangelhaften Uberliefenuig gar nicht in Betracht:

ε γ γ  ο ν ν ο ν ς , deseen e rs tee  ου m an  als 1/ au fiassen  k o n n te ,  s te h t  a u f  
e in e r  zw ar aus g u te r  Z e it  e tam m en d en  ( Α Θ Μ Ξ Ρ * ) ,  a b e r  b is a u f  d ie  
F o rm  εϊν =  είναι n ic h t  m e h r  im  D ia lek te  g e h a lte n e n  u n d  an  S c h re ib fe h le rn
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reichen Inschrift aus Eretria (’Λρχαιολ. Έφημ., Περιοδ. II, Jahrg. 1872, 
p. 384, dazu Tafel 55).

In Μ ε τ ν ι κ ο ς  Blnschr. 19ϊ0, einem styraischen Namen, ist nach Bech- 
tex Ion. Inschr. 17 ff. das V entweder verschrieben oder verlesen (V statt 
O  =  o).

Ein in se l- io n isc h e s  Beispiel loir v — o ist mir nicht be- 
kannt Zweimaliges ’Λ μ ο ν ρ γ ί ω ν  auf einer jungen Inschrift aus 
Amorgos Mittheil. X I 82ff. Col. 1 9.is (ΑΠΣ) ist fiir den ioni- 
schen Dialekt ohne jeden W ert

Soil das ov vielleicht dem Worte einen altioniscben Anstricb geben 
(μοννος : μόνος, ονρος : ορος)?

6 δ. Ini a s ia tis c h - io n isc h e n  Dialekte konnte, wenigstens 
im nordlichen Gebiete, ein Wandel von o und v leicht von den 
benachbarten Aolem ubernommen sein. Doch ist kein einziger 
wirklich sicherer Beleg fiir ihn vorhanden.

v π ε α ς  ..Schuster-Ahle“ : ι τ ζ έ α τ ι  Hdt. IV  70s (in a und b) 
und υ τ τ έ α τ α * δ τ ν ψ ι α  Hesvch (iiberl. v t z ε α '  τ ά  ο π ι σ & ι α ) .  Auch 
bei Hippokr. ist η π ψ ί ω  V 234* in C ( δ π ι τ ί ω  die geringeren 
Handschr.) wahrscheinlich aus νττψίω  vei*dorben. Als gemein- 
griechische Formen bezeugt Pollux X  141 ο τ ν ε α ς  /μ ι  δ τ ε ψ ι ο ν i v  

N r / ο χ ά ρ ο ν ς  Κ ρ η σ ί ν ,  V II 83 ο τ τ ή τ ι α  κ α ί  6 7 t ψ ί δ ι α .  1st in diesem 
Nomen ion. v oder gemeingriech. 0 das Ui^)riingliche? Oder 
stehen ν π - und ott- im Ablaute zu einander? Das werden offene 
Fragen bleiben, so lange wir die Etymologie des Wortes nicht 
kennen. Anknupfungen bieten sich fur dasselbe leider allzu 
reichlich dar.

Wenn der Name Σ τ ν μ ά ρ γ η ς ,  Genet. Στυμαογεω bei Hippokr. Y 
84 „  126,e in den Handschriften ricbtig fiberliefert ist (Dioscorides las 
nach Galen Gloss. Hippokr. 566 ed. F ranz Στομάργον) und von F ick- 
Bechtel Griech. Personenn.9 254 mit Recht zu στόμ-αογος gestellt wird, 
so ist darait noch immer kein ionisches στνμα erwiesen. Denn der Trager 
jenes Namens kann von Geburt ein Aoler gewesen sein: aolisches στνμα 
=  στόμα bezeugen die Grammatiker und Theokrit 2 9 ^ , 8. Ve r f . Dial. 
II 402.

Auch Μ ν σ χ ή ς  Munzleg. aus Erythrai (200—133 v. Cbr.) Coins 
BritMus. Ionia 138 no. 187, zu den auch in Ionien oft vorkommenden 
Namen Μόσχος, Μοσχιων, Μόσχας Thespiae IGSept. I no. 2166s gehorend, 
kann ein aobscher Name sein; gerade im Ioniscben von Chios-Erythrai 
sind aolische Elemente nachzuweisen, s. oben S. 223 ff.

Nach Eustathius 855M nannte Hipponax ein kleines Insekt κρ ο κ ό 
δειλος  (Be r g k 4 119): in den Etymologicis (Etymol. Yet. nach B bei 
Mill er  Mel. 196, Etymol. Gud. 348, 16), die dasselbe berichten, steht die
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gemeingriecbiscbe Form κροκόδειλος. tlber Etymologie und Herkunft 
dee Wortes ist Sicberes niclit bekannt.

4. Ion. ρυ =  r im Ablaute zu att. ρο =  ro.

6 6 . Ebenso alt, wie das attische Intensivum §οφεω vom 
Stamme ροφ- =  s r o b h ist das ionische von der tiefetufigen Form 
ρνφ- =  sybli- gebildete

ρνφέω „schliirfen“.
Hippon. ρνφεϊν · τό §οφε1ι>. όντως 'Εζπώναξ. Photius Π  137 

ed. Naber.
Hippokr. §νφέω ist die bevorzugte Form der.besten Hand- 

schriften. Nach K uehlewein Proleg. C X X Y  hat A in Πτισαν. 
an 35 Stellen §νφεω (ροφέω die iibrig. Handsclir.), an 18 Stellen 
mit den iibrigen Handscliriften ροφέο) und nur einnial νεορόφητον 
I kfi 143is gegeniiber dem νεορρύφψον der iibrig. Handschr. In 
Λρ'/ϊψρ. haben AM ροφήματα I kfi 6 16. 24, §νφεΐν 7g (§οφ- die 
iibrig. Handschr.); femer steht in Μ ροφημάτων P fi 619, ρνφέοντες 
Ρ ΰ 7 β (§οφ- A nht den iibrig. Handschr.). Ebenso ist §νφέω in 
Θ die gewohnliche Form. In ΕντΠα&. steht sie nach D arem- 
berg (LittrjS X, p. LXVI) »presque toujours«, vgl. z. Β. §νφέϊν 
V II 2 1 8 i 7, ρυφείτω I6820 17024 22220/21 2467/8 2 7 6 14, ήνφημα 
168n  Π 6 9 .  Aus den Γνναιν,;. fiihre ich an ρυφέϊν V III 2 5 4 s 
390i9, ρυφείτω 2 5 8 ιβ 26619 308 n  330is, ρόφημα 2 5 4 s u. s; w.

Dass ρνφέω dem attischen §οφέω niclit etwa lautlich gleichzusetzen, 
l Bondern auf den ecbwacben Stamm eybh· zuriickzufiihren ist (vgl. Prell- 
& witz Griech. Etymol. 276: lat. eorbco, altbulg. srubatiy lit. eurbiu, sammtlich 
f von sybil-, der Kurzform zu srebh- in lett. strebju, lit. sriebiu), wird durch 

das von Ifippokrates neben ρνφέο> gebraucbte Prasens $ v μ φ ά ν  ω erwiesen, 
dae nur vom ecbwacben Stamme gebildet sein kann: βνμφανέτω VII 201β 
3223 34] 182, 228,, 270 03, ρνμφονειν VII 20j|/.i^ 34,3 843.13 88,5.24,

k- ερνμφανε in C (έρύφ· vulgo) V 386,, u. a. m. Unriclitig uberliefert iet 
f: βομφάνειν in 0C VII 392 24 400β. ,5 ($υμφ- vulgo).
i *#-

%  5. Ion. v in seinem Verhaltnis zu i.
Daraus, dass v von den loniern nachweislicli noch bis ins 

■: III . Jahrhundert als reines u , nicht als ii gesprochen wurde (s. 
oben § 62), folgt mit Notwendigkeit, dass ein echt-ionisches v 
nicht aus t hervorgegangen sein kann.

67. Ionisches v entspricht n u r sc h e in b a r  einem i der 
iibrigen Dialekte in:

Hoffmann, <Uo griochischen Dialokto III. 19
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ί ^ μ ^ ι κ τ ί ω ν ,  Ι ^ μ ψ  r /.τνονες  bei Herodot ohne Variante: 
*Λμηι-κτνων V ll 200ιο, *Λμφι·κτνον!ς Υ Π  2009, *Λμφι-κτνονες 
Π  1801 Υ 62u Λ11 200ιο 213β 228ΐδ (als Adjektiv αμφι-κτ ν
ονέ c im Sinne τοη περίοικοι Υ Π Ι 104 β). Dass hier ν nicht 
dem ι der Parallelform *Λμφικτίονες lautgesetzlich gleichstehen 
kann, hat K retschmer KZ. X X X I 429 ausgesprochen, ohne 
jedoch mit der Annahme eines sonst nicht belegten von km- ver- 
schiedenen Stammes kmt- die Schwierigkeit zu losen. Mir schei- 
nen -γ.τνων nnd -γ.τίων auf eine gemeinsarae Grundform *kti-uZ>n 
(Suffix wie in ssk. pi-van- =  griech. πϊ-βον-, ved. abhi-bhu-van- 
Jiberlegen", d nth-tan- ,,feindseligii usw.) zuriickzugehen, aus der 
je nach der Lage des Accentes entweder * kti-uon — γ ,τ ίτυν : 
κτιων oder * kti-uon =  γ.τνων wurde (vgL τττνω aus * spin-jo, 
Stamm spiu- : spin-).

Σ ν κ ε ε ν σ ι ν  Insrhr. 130jo auf der Stele des Phanodikos aus 
Prokonnesos. Diese I i m i c ,  denen Phanodikos die Stele wid- 
mete, waren die Bewohner einer deijenigen Stadte, die den nicht 
seltenen Ortsnamen Σν/Αα „Feigenstadt“ fuhrten. Gefunden wurde 
die Stele zwar an der Stelle des alten Σιγεϊον und die attische 
Umschrift des ionischen Textes iibersetzt Σι-κεενσιν mit Σιγενεΐσιν. 
Aber es ware verkehrt, wenn man die beiden Namen als iden- 
tisch ansehen wollte. Ihr Yerhaltniss zu einander interessiert 
nicht den Linguisten, sondem den Historiker: wie konnten die 
Athener ein Denkmal fur ΣιγεΊον in Anspruch nehmen, das einer 
Stadt ΣνκΑα gewidmet war?

Wie sich zu dem gemeingriechiscben α ί ο ν μ ν α τ α ς  (ion. αίσνμνήτηι 
Inschr. 105B4, αίσνμνω{ν) ebenda β/β) das megarische α ίο ιμ νάτ ας  verhalt 
(Belege bei Boisacq Dial. Dor. 72, GMeter Griech. Gramm.3 118), wissen 
wir noch nicht: keinesfalls sind v nnd i einander lantlich gleichznsetzen. 
Yielleicht entsprang αίοιμνάτας einer volksetymologischen Anknupfnng dee 
Wortes an αίσιος, αισιμος.

6 8 · Einige Nomina, bei denen die Handschriften des He
rodot und Hippokrates zwischen v und i schwanken, sind durch- 
gehends mit r  zu schreiben. Denn v =  u ist in ihnen der ur- 
spriingliche und von den Ioniem gesprochene Laut, wahrend i 
auf die attische und spater gemeingriechische Aussprache zuriick- 
geht, die sich erst entwickeln konnte, als der IJbergang von u in 
it eingetreten war.

β ί β λ ο ς  ^Papyrus, Bast": bei Hdt. ohne Variante I I  38» 
92ie.*o 96e, davon βνβλινος ohne Variante Π  37# 96io V I I 25*
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[34 s V III 20e. In der Bedeutung „Schreibpapier, Buch“ lautet 
Idas Wort βνβλος in a, βίβλος in b: I I  lOOi V 58n .i2 .

βνβλίον  „Schrift, Bueh“: bei Hdt. ohne Variante βυβλ- 
'V III  1285 . 7. 12.11, ohne Variante βιβλ- I I I  128s.e.11, dazu βιβλ- 
I V 14β in B b gegen βνβλ- in A ; an den ubrigen Stellen stehen 
i die beiden Handschriftenklassen gegen einander: βνβλ- in a und 
βιβλ- in b I  12314/i5 1243 1254.5 I I I  128is. 14. 17. is VI 4*. 4* 
βνβλ- in b und βιβλ- in a I I I  40 3 42 ιΰ 43 2.

Bredow’s Vermutung (p. 42), dass bei Herodot βνβλος ,,Papyrus,
1 Bast44, aber βίβλος und βιβλίον „Schrift, Bueh“ zu lesen sei, wird weder 
I durch die Uberlieferung noch durch ibre innere Wahrseheinlicbkeit em- 
! pfoblen. βιβλίον ist im Attiscben erst nach 450 v. Cbr. aus βνβλίον =  
j hUblion durch Assimilation des tonlosen u an das folgende betonte i  ent- 
I etanden. Von βιβλίον ging dann βίβλος aus, vgl. Foy BB. XII 60, GMeyer 
I Griecb. Gramm. 8 153.

μόλυβδος ,  μ ο λυ β δ ιο ν ,  μ ο λ ν β δ α ιν α  u. s. w.: Hdt. μο- 
\ λνβδφ I  I 8616 , μόλυβδον I I I  56δ in a (-ίβδ- beide Male in b). 

Bei Hippokr. schwanken aucli die besseren Codices zwischen v 
und 1, z. B. in Θ μόλυβδος V III 7 2 7 , μολυβδιον V III 50 ig 290oft 
2928.i5, dagegen μόλυβδος ΛΓΙΙΙ  90? 2282o 2942ι, μολίβδιον 
V III 52a 296ia 348i8, μολιβδοειδής V II 248i8 27425 u. a. m. 
Vgl. ferner μολνβδαινα VI 416i7 42β8, μολνβδινον IV 266e.i9 u.a.

Ebenso urspriinglicb, wie das v  = u in μόλυβδος, ist das i  in der 
Nebenform μόλιβος (zuerst A  237) =  rhod. βόλιβος =  epidaur. βόλιμος .

Μ υτ ιλήνη ,  Μ ν τ ι λ η ν α ϊ ο ς :  Hdt. in a und b Μντι- I  I6O4.
4 . 8, in a und b Μιτν- I I  1358.23 IV  9 7 7 , in Bb Μιτν- I I  178io; 
an den ubrigen Stellen in a stets Μντι-, in b das vulgare Μιτυ-\ 
I  275 H I 13a 14ιδ V 118 373 38i 944 95c.7 VI 5 9 6 1 .

κ ρ ο κ v ς „Wollenflocke“ : Hdt. νρον.νδα I I I  87 in a (-Ιδα Aab),
I Hippokr. γ,ρο'λνδας I kQ 15417 in AMV, I ka 82 ic in MV (dagegen 

-ίδας in der altesten Handschr. C').

69. In zwei Fallen scheint allerdings v wirklich aus 1 her- 
vorgegangen zu sein und zwar unter dem Einflusse eines v in 

* der folgenden Silbe. Doch stehen die Belege fur diesen Laut- 
wandel, der die Aussprache des u als it voraussetzt, in zwei In- 

5 schriften, die als Quellen des ionischen Dialektes von zw eifel- 
! haftem  .Werte sind.

Λ ν ν δ ν μ ίν η  heisst in der Imchr. 137 aus Kyzikos die Μή- 
. τηρ Λινδνμψη des Hdt. I  80 4. Diese Inschrift enthalt aber aucli 
1 die Vulgarformen J i i  (statt J i)  und ‘Εστιαϊος (statt 'Ιατιαϊος).

19*
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η μ ν σ ν  Blnschr. 241 aus Halikamass. Die Inschrift ist uns 
nur durch eine sehr mangelhafte Abschrift bekannt. In  den 
attischen Inschriften erscheint vom Jahre 378 v. Chr. ab ημνσνς 
als die regelmassige Form s. Meisterhans 3 2 2 , Blass A us- 
sprache ® 40. Rein.- ionisch ist ημισν Inschr. 6δβ, vgl. auch 
Blnschr. 72ie 158s2.j4. ss.

Dep Schw a-V okal
(sonantisches r nnd /).

70. Der schwache vokalische Klang (Schw a-Y okal), der 
sich in tiefstufiger Silbe neben den Liquiden λ und ρ im Ablaute 
ζα M U er r t  entwickelte, war im Griechischen gewohnlich 
kurzes a. Dieses scheint unter bestimmten Bedingungen, nament- 
lich unter dem Einflusse benachbarter dunkler Yokale (o; w)T 
schon vor der Trennung der Dialekte zu o geworden zu sein, 
vgl. JS chmidt K Z. X X X II  376 ff. (ορννμι, στόρννμι, ομόργννμι, 
όργνιά u. a. m.). Der ionische Dialekt hat die urgriechische 
Klangfarbe und Stellung des Schwa-Yokales u n v e ra n d e r t  er- 
halten.

1 . Was die K la n g fa rb e  betriffit, so sind sichere Belege 
fiir die achaisch-aolische Neigung, αρ : ρα in ορ : ρο, αλ : λα in 
ολ : λο zu verwandeln (Yerf. Dial. I I  355ff.), aus dem ionischen? 
Dialekte nicht beizubringen. In βρότάχος  scheint das o ur- 
spninglich zu sein (s. oben S. 272ff.), in μολόχη  entstanden 
beide o allerdings aus a, aber dieser Ubergang wurde durch in 
lautendes F veranlasst (Grundform *μαλΡαγα-, s. oben S. 276), fiir 
πορδαν.ός  ist die tlberlieferung von sehr zweifelhafter Gute und] 
die Etymologie unbekannt (s. oben S. 278). Ob statt des gemein 
griechischen, speciell bei Hippokrates und den Arzten oft vor- 
kommenden βρ ό γχο ς  „Schlund, Kehle“ (vgl. βρόγχια, βρόχ&ος)] 
die ^αρχαίοι c βρόγχος sagten, wie das im Etymol. Magn. 21599 
berichtet wird, lasst sich bezweifeln; war es aber der Fall (vgL· 
βράγχια „Fischkiemen“), dann ist βρόγχος keinesfalls aus βρόγχο 
entstanden (Smyth 153), sondem steht im Ablaute zu diese 
Form: grongho, grmgho- s. P bellwitz Griech. Etymol. 51 53.

Die faleche Lesung Lenormant’s Καλ(λ)ίστρο(τος) Blnschr. 19*10 ha 
Bechtel endgiltig beeeitigt.
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2. Fur die S te l lu n g  des Schwa-Vokales ist von K retsch
mer KZ. X XXT 392 if. unter Zustimmung von J S chmidt Kritik 
id. Sonantentheorie 28 die Kegel aufgestellt worden, dass im 
Griechischen betontes Sr durch αρ, unbetontes durch ρα vertreten 
sei. Eine grosse Zahl treffender Beispiele lasst sich fur die 
iRichtigkeit dieses Gesetzes anfiihren. Allerdings ist auch die 
IZahl der Ausnahmen nicht gering, aber leicht begreiflich: denn 
ieinmal hatte der Schwa-Vokal die Neigung, an diejenige Stelle 
izu treten, die das hochtonige ε im starken Stamme inne hatte, 
lunbekiimmert darum, ob er auf diese Stelle den Laut- und 
tAccentgesetzen nach Anspruch besass. und zweitens konnten unter 
:den vom schwachen Stamme gebildeten Nominal- und Verbal- 
[formen, in denen der Accent entweder betontes do oder unbe- 
itontes ρα entwickelt hatte, die an Haufigkeit des Yorkommens 
und an Wichtigkeit iiberlegenen die anderen im Yokalismus nach 

r sich ziehen; so wurde das Lautgesetz durch Formenausgleichung
• ausserordentlich oft durchbrochen. Das gilt auch fiir den ionischen 
IDialekt, aus dem einige Beispiele hier angeflihrt sein mogen.

ΛΥίβ im Homer, heisst es bei den Ioniern θ ρ α σ ύ ς , aber 
iθαρσννω,  θαρσέω  (statt der lautgesetzlichen Formen θρασίνω, 
i θρασεω) nach θαρσος.
| ίθρασύς Hdt. VII 49,θ, θρασνκαρδίων Anakr. 16, inschriftlich oft in
I Eigennamen mit Θρασύ-. Aus dem alten Eigennamen Θαρσννων aus Chios 
$ Inschr. 77 darf ein Adjektivum θαρσνς nicht erschlossen werden: Θαρσν- 
rk etatt dee lautgesetzlichen Θρασν- erklart sich viclmehr dadurch, dass der 
( Name an das Verb ϋαρσύνω »angeschlossen« wurde (Fick Griecli. Per- 
f sonenn.2 148).
| θάρσεος Hdt. VII 98J in b , ΰράσεος in a. Solltc hier die Lesart 
k von a richtig sein, so ware θράσος seinerseits wieder von θρασύς beein- 
E fluset. In Eigennamen liegen Θρασο- (z. B. Θράσιππος Thlmchr. 15c8, 
ί iiber Θρασών s. oben S. 245, § 15) und Θαρσο- nebcn einander: ΘαρριππΙ- 

δον aus Eretria Inschr. 21 e (s. oben S. 15), Θαρσαγόρας aus Delos Mykonos 
Tenos Fick Griech. Personenn. 2 140).

θαρσέω  in alien Temporibus sehr baufig bei Hdt. ?.. B. I 63 J0 88 7
• 120«ο III 76,3 12818 u. s. w. In einzelnen Formen des Verbs war die 
‘ Stammeilbe betont und deshalb ein -άρ- lautlich berechtigt, so in θάρσει

Hdt. I 9 3 120Ja III 85 e u. s. w.
θαρσννω:  θάρσυνε (θαρρνναι iiberl.) Archil. 55, Θαρσύνων Inschr. 77 

(vorion.) aus Chios, θαρσύνειν Hdt. II 141,* in a  (θρασ- b). liber den
• Accent gilt das zu θαρσέω Bemerkte.

« 0 _
Ubereinstimmend mit Homer sagten die Ionier ‘κράτος  (selten 

κάρτος),  ν.ρατέω, / .ρατ ίνω  und /.ράτ ισ τός .  Fur die Stel-

tar.riir-~ - - ------
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lung des a in κράτος gab das vom starken Stamme gebildete 
τρίτος den Ausschlag. Belege:

κράτος  Archil. 88, und bei Hdt. die regelmassige Form z.B. 1 129„ 
III 691V 814 142, n. e. w. κάρτος  in a  als varia lectio ζα κράτος in b 
VIII 2S: κάρτος nor in B (κράτος Ab) III 81 ie. Den zahlreicben ioniscben 
Eigennamen mit Κ ρ α τ ο - (Κρατίάημος BIm chr. 206b Κράτης B lm chr. 
19ϋ* 104a ,5 153,-, Κράτιος B lm chr. 44a8, Κρατείς B lm chr. 234b ̂  a. a.) 
6tebt ansser dem nach Bechtel >ganz nndentlicbenc styraiscben Κ α ρ τ ί η ς  
B lm chr. 1 9 , das im alien Alpbabete gescbriebene naxische Ε(νΰ ) νκ αο -  
τ ί δη ς  Imchr. 31 gegenaber.

κ ρ α τ ε ω ι  επικρατεί Archil. 69 ,, εκράτησετ Imchr. 173 link. Schmals. 3i 
(oben S. 78), Κρατηοικλής ThImchr. 14 9 16, BIm chr. 82bM nnd oft bei 
Hdt. z. Β. II 1445 153, 181,* III 6519 159, u. s. w.

κ ρ α τ ν τ ω :  bei Hdt. κρατνται I 98δ, εκράτντε I 100„ εκρατντ&η I 13,
Ο · 8· W#

κ ρά τ ιο τ ο ς :  Κρατιστό/εως ThImchr. 3 „  6 , 12g. [Κρ}ατιστ{ώ]ταχτος 
Thlm chr. 19,, bei Hdt. κρατίστη I 192,0, κράτιστόν ΠΙ 8 2 „  n. e. w.

Uber κα ρ τ ε ρ ά ς  s. nacbste Seite.

In α σ τ ρ ά γ α λ ο ς  (αστραγάλους Anakr. 21 Β*, άστράγα/Άς 
Hdt. I l l  1294. άστραγά?χον I  94n) stammt das ρα ans den 
obliquen Casibus. in denen die Stammsilbe unbetont war. Auf 
die ionische Xebenform ά σ τ ρ α γ ά λ η  Anakr. 46 Herodas ΙΠ  7 

komme ich unten S. 311 zuxiick.
Ob τ α ρ σ ό ς  (ν.αλάμων Hdt. I  179β. των νχοπέων Hdt. 

V m  125, ττοόός Hdt. IX  371« Hippokr. Π Ι  448i* IX  72») 
gleichen Stainmes mit τέρσομαι und in der Stellung des a durch 
dieses beeinflusst is t lasse ich dahingestellt

Aus ’ί μ β ρ ά σ σ ι δ ο ς  Itischr. 17357 neben ' Ι μβόρσ  ιδος  
ebenda ss ist wohl eine urspriingliche Flexion ’'Ιμβρασσις : *Ιμβαρ· 
στδος zu erschliessen.

τ έ τ α ρ τ ο ς : die urspriingliche Flexion τέτρατος, τέτρατον, 
aber τέταρτη , τετάρτου, τετάρτωι ist im Ionischen zu Gunsten 
des zweiten Stammes ausgeglichen. Die ionischen Quellen kennen 
nur τεταρτ-:

Im chr. τέταρτομ 131, 140da, τέταρτης 134b,.
Hdt. τέταρτος II 16β, τέταρτα II 59 y, τεταρτημάριον Π  180,, τεταρταίοι 

Π 89 4 η. β. w.
Hippokr. τέταρτη 1W 202 „  204 , 209- 210„ u. oft, τεταρταίος in ver- 

scbied. Cas. IW 18515 186,.^ 191M VII 60e n. oft.
Bei Homer ist noch das nrspriinglicbe Verbaltnis zn erkennen: τ ε ·  

r ρα τ ·  n ie  im Femininum oder im Genetive nnd Dative des Masknl., son· 
dern nnr im Nominative and Akkusative des Masknl. n. Neatr. {τέτρατος 
Ψ  615, χετρατοτ β  107 γ 180 ε 262 τ 152 ω 142 Ν  20 Φ 177), — χ ε τ ί ρ χ -
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e t e t e  im Femininum und im Genetive und Dative des Maskul. (τέταρτη 
x  358, τέταρτης Π  196, τετάρτφ ψ  269, τετάρτων Β  623 Μ  98), mit τετρατ- 
wechselnd im Nominative und Akkusative Maskul. Neutr. (τέταρτος Ψ 301, 
τέταρτον β  89 ξ 26 φ 128 Ε  438 Π  705 786 Υ  447 X  208).

71. Bei einigen Nominibus bleibt es zweifelhaft, ob ein 
nicht den Accent tragendes αρ lediglich auf Formenausgleichung 
beruht oder ob es lautgesetzlich entstanden ist. Jedes mehrsilbige, 
nicht-pyrrhichische Wort tnig neben dem Hauptaccente einen 
N eb en - oder G eg en to n  (Wheeler Griech. Nominalaccent 10ff., 
Burchardi Intensiva 8 , H irt Idg. Accent 12ff.), der je nach 
der Lage des Hauptaccentes diesem vorangehen oder folgen 
konnte und desto kraftiger war, je weiter er vom Hauptaccente 
entfemt war. In dreisilbigen unbetonten Stammen lag der Gegenton 
in der Hegel auf der ersten Silbe (Burchardi Intensiva lOff.) 
und verlieh einem scliwachen Yokale derselben gewisse Eigen- 
schaften, die sonst nur dem Hauptaccente zukamen (vgl. das oben 
auf S. 238 und 239 zu ion. άρρωδίω =  arrodfa und καλινδέομαι 
=  kvalindio neben κνλίνδομαι Bemerkte). So kann  auch in ver- 
8cliiedenen ionischen Nominibus ein scheinbar tonloses αρ auf 
den Einfluss des Gegentones zuriickgefuhrt werden.

καρτεράς  =  /carter6s. Die von K retschmer a. a. 0 . aus- 
gesprocbene und an sich naturlich zulassige Yennutung, dass 
καρτεράς statt des lautgesetzliclien κρατερός von κάρτος, κάρτα 
ausgegangen sei, ist gerade fiir den ionischen Dialekt, der den 
Stamm κρατ- bevorzugt, nicht sehr wahrscheinlich. Belege:

Insclir. καρτεράν 17142, καρτερονς 17128/2o au8 Halikarnaes.
Archil. καρτεράς 26.
Hdt. Sebr haufig z. Β. καρτεράν I 212 8 III 6530, καρτερά I 98 J2, καρ- 

τερονς II 68 u , καρτερή II 63 u , καρτερής I 7614; καρτερώς III 69 2C, δια- 
καρτερέων III 52 e u. β. w. Auenahmen selten: κρατερή VIII 120.

Htppokr. καρτερή VIII 12210, καρτερέοντα 15612 u. a.
Dagegcn κρα τ ε ρής  Mimn. 14 J0, κ ρ α τ ε ρ ή ν  Arch. 90 in der Elegie.

καρδίη  aus *καρδιή — hard it. In diesem Nomen kann 
das αρ auch auf Formenausgleichung beruhen: denn die kyprisch- 
aolische Form κόρζα : κόρζα weist auf eine urepriingliclie Flexion 
* καρδιά : * καρδιάς hin. Belege:

Archil, καρδίης 584, καρδίην 103,. Fur das iiberlieferte κραδίην 36 
fordert dae Metrum καρδίην.

Demokr. καρδίης Moral. 172 ed. Natorp.
Hdt. καρδίης III 35 4, καρδίη III 85 0.
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HippoJer. Ausserordentlich oft z. B. καρδίης Y 672,,, καρδίην Itu 14918 
V 6987 VI 144a 370JB YII 1217 7218, χαρδιωγμός P™ 10518 u. 8. w.

Dagegen κ ρ α δ ί η ς  Mimn. 14 e.
r αραιή Semon. 39 Bebgk4 =  fdrsie. Wie /Μρδίη lasst sich 

ταραιη auch auf eine urspiiingliche Flexion mit wechselndem 
Accente τόρσια : τρασιάς zuriickfiihren.

A n m e r k n n g .  Yielleicht ist bei S trode$ HI 7 ά στ ά ργ α λ α ι  statt 
dee uberlieferten αστράγαλοι (mit ungewohnlichem a) zu lesen, s. unten 
S. 311.

72 . Mit dem Accente scheint es auch zusammenzuhangen, 
wenn der Schwa-Tokal bisweilen als -ό ρ α - auftritt Dasattisch- 
ionische βρόγχος (Hippoh\ βρόγχοι Γ™ 22 e, βρόγχος Τ Ι  IO63 u. a.) 
soli bei Hipponax Frgm. 106 Bergk 4 βό ρ ά γχο ς  gelautet 
haben vgl. β α ρ ό γ χ ι α ·  τα βρόμια  των ίχθνιον Hesych. Man 
pflegt bier das e rs te  a als einen sekundaren eingeschobenen 
Laut (Svarabhakti) zu betrachten. Sollte aber nicht durch -άρα- 
der urspiiingliche Lautwert des b e to n ten  srs von birmgh- genau 
wiedergegeben sein?

Das -αρα- in ion. β ά ρ α ϋ ρ ο ν  H it. VII 133a (homer, βέρεϋρον, ark. 
ζίρε&ρον : δερε&ρον) und χ ά ρ α δ ρ α ν  Hdt. IX 1024, χαραδρόω II 251β YII 
176 tl braucht nicht auf betontem -Λν- zu beruhen. Fur das erstere Nomen 
lasst sich eine urgriechische Flexion (rerapron : aerdproi ansetzen, die durch 
Yokalassimilation zu adrepron : garaproi =  δέρεϋρον : βαράϋρωι wurde. 
Und ebenso scheinen in χάραδρα die beiden ersten a zwei selbstandige 
Laute zu sein, vgl. χέραδσς.

Apokope.

73. Die in den achaisch-aolischen und dorischen Dialekten 
regelinassige Apokope der Prapositionen a m , /.ατό, παρά lasst 
sich fiu* das Ionische nur vere in ze lt nachweisen. In d e rP ro sa  
scheint κατ- gar nicht, παρ- ausserordentlich selten und av- nur 
in einzelnen Compositis gesprochen zu sein. Die Bedingungen, 
unter denen ova Apokope erleiden konnte, sind vielleicht noch 
fur die Prosa Herodotus zu erkennen.

αν, αμ  fur a m .
a μ π ε δ ί ο ν  Mimn. 14i kann eine homerische Beminiscenz 

sein (e 329 E  87 96 Z  71 *F464).
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άμ π α ν σ έ ς  Mimn. 12a kommt in der Sprache des Epos 
nicht vor, ist also, wie F ick BB. X I 249 bemerkt, als ecktr 
ionische Form zu betrachten. Ygl. άμπανστηρωί bei Hdt.

αστηϋ ' ί  „steh auf!“ aus άνστη&ε Herodas VUE 1 14 (neben 
άναστα&έΐσα V I 2, άναστήσψ I  43) entstammt sicher der Sprache 
des alltaglicken Lebens. In  einem knappen befeklenden Rufe 
erklart sich die Kiirzung der Praposition leicht.

Das uberlieferte άννήοω Anakr. 16 hat Buttmann, wie es scheint, 
richtig in άνα νήσον ώ geandert. Ohne Gewahr ist die Variante ά μ φ £ -  
δην Arch. 664 (statt εμφάδην).

Bei Herodot hat άνα- in der Zusammensetzung Apokope er- 
litten: 1) Avenn es mit einer zweiten Praposition verbunden Avar,
2) Avenn der Accent urspriinglich Aveder auf άνα- noch anf der 
unmittelbar folgenden Silbe nihte.

επ -α ν - τ ε ϊ λα ι  I I  142i5, aber άνατειλαι I I  142i4, άνατεί- 
λαντος a Υ Π  2231 (hcava- b), ανατέλλει I I  142ΐδ, άνατέΧλων 

i; ΙΥ  5 2 4 , άνατέλλοντα IV  40 s 4 5 2 , aucli i n ανατέλλοντος a  I I I  
ί  8413 (-τείλαντος b).

άμ -βώσας  I  8 n V II 18s , αμ-βοίσαντες  Π Ι  38i7 aus 
■τ' άμ-βοήσας, άμ-βοήσαντες.

άμ-βολάδην  (ύδωρ ... ζέει) ΙΥ  181 is kann dem homerischen 
t: Wortschatze entnommen sein: ώς δε λέβης ζεΐ ένδον . . . πάντο- 
- Οεν αμβολάδψ Φ 364.

ά μ - π α ν σ τ η ρ ε ο ι  I 181 1 2 , aber άνατεαυεσ&αε I 182β, ανα
παυόμενου I  12δ/e. Das auf άμπαυστήριοε in derselben Zeile 
folgende άμπαύονταε ist wahrscheinlich interpoliert (nacli N aber) 
und hinsichtlich der gesetzAvidrigen Apokope jedenfalls durcli 
άμπανστήριοί beeinflusst.

ο μ - π ω τ ι ς  „Ebbe“ I I  I I 7 V II 198a ΛΓΓΙΙ 129a, bei Hippokr. 
„Zuriicktreten der Safte“ V 4761 , das der oben aufgestellten 
Regel zu Avidersprechen scheint, ist nacli K retsciimer KZ. X X X  
572 ein nicht-ionisches, aus der Mundai*t der dorischen Halikar- 
nassier in den Dialekt Herodots eingedrungenes Wort.

Auch der einzige attische Prosaiker, bei dem sieh die Apokope findet, 
namlich Xenophon (Kuhner-Blass Griech. Gramm.8 1 180), scheint sie unter 
denselben Bedingungen wie Hdt. zugelaesen zu haben, vgl. άν-αμ-βάτονς 
Cyropad. IV 5, 46; άμβολάδος VII, 5, 12; άμβατών Memorab. I ll 3, 2 u. a. 
Unsicher ist άν-ταράξας Solon Frgm. 862j*(bei Plutarch Solon 16 und 
Arietot. Χϋην. Πολιχ. XII 6).

zx- . ..



παρ  far παρά.

π α ρ  τ[ά] εν .γ ινδμενα Imchr. 6δβ aus Paros. Haufiger in 
Eigennamen, deren ionische Herkunit ja  allerdings nicht immer 
sicher ist: neben Παραμένων aus Styra B Imchr, 1977.78.79.230 
stehen Παρμένων  (vorion. Alphab.) aus Thasos Conze Reise auf 
d. Ins. Tafel IV , Παρ-μενίσν.ος BImchr, 153ss 206cs5. Παρ· 
μενιταόος BImchr, 206b3s u. a., ferner Πάρφορος  aus Kolo- 
phon Pausan. V II 3, 8 und dazu der Kosename Πάρ-ψν)ν  aus 
Thasos ThImchr. 21b 4.

xax fur χατά.
γ .α τ -$ανονσ ι  Archil. 64 im trochaischen Tetrameter: das 

Metrum erlaubt, yxna&avovoi dafiir zu lesen.
γ .ό λ -λ ιπ ο ν  Archil 6a in der Eiegie, metrisch fest.
y.ad δε λώπος εσχίσ&η Anakr. 80.
χ , α κ - κ ε ί μ ε ν ο ς  Tyrtaios 1119 bei Stobaeus Florileg. nur in A: die 

iibrigen Handschriften, ancb S, haben dafur κατακείμενος.
\

TL Die langeii Vokale.

A .

Der Ursprung des ionischen & .

74· J e d e s  urgriechische lange a und das erst vom ioni
schen Dialekte entwickelte d in -an-, -am-, -dr- aus -dsn-, -dsm-, 
dsr-, -dm-, -dms-, -drs- (z. B. σε)<ανα aus * σελασνα, αμεϊς aus 
*ασμεϊς: ssk. asma- u. s. w.) und in -du- aus -dus- sind im Ioni
schen in breites η =* ci libergegangen. Das Nahere hieriiber 
bei

Wo wir also bei den Ioniem ein richtig uberliefertes langes 
a  antreffen, ist dasselbe nicht urgriechisch, sondem erst im ioni
schen Dialekte entstanden und zwar:
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I. Durch D e lin u n g  eines kurzen a.
H . Durch K o n tra k tio n  zweier Yokale.

ΙΠ . In wenigen noch dazu zvreifelhaften Fallen dureh A u s -  
g le ich u n g  (^C ontam ination^) von η und ά, ω und a.

Dazu kommt:
IY. a in n ich t-io n isck en  Worten, die von den Ioniem 

fremden Spracken oder anderen griechiscken Dialekten entnom- 
men waren.

Jedes a t t i s c k - v u l g a r e  ά (hinter ε, ι, ρ), das nachlassige Ab- 
schreiber in die Texte der ioniscben S c b r i f t s t e l l e r  hineingebracbt 
haben, ist naturlich auezurotten und durch η zu ersetzen: so bei Archil. 
Ss 31, 32 42 743 872 128, Semon. 2 7 β-, Hippon. 1 23A 26 40, Anakr. 
78, und auch nicht eelten bei Hdt. z. B. ξηράναι II 99e/,0 (vgl. άνεξήρηνε 
VII 109,, in a , -ανε R), κεκράμενας „gemischt“ III 1062 in a  (κεκρι- b, 
vielleicht fur κεκρη- geschrieben, vgl. Hippokr. κέκρηται I1™ 1420, κεκρη- 
μενφ 1** 1192s), διεπράξαο III 629 in a  (-ηξας b), εκκλησίαν III 142, in a 
(-ίην b) u. a. m.

Alle I n e c h r i f t e n ,  in denen sich ein attisches ά hinter ε, ι, ρ findet, 
sind nicht ira ionischen, eondern entweder im attiechen Dialekte oder 
echon in einer teilweiee noch mit einzelnen Ioniemen durchgesetzten atti
echen κοινή abgefaest. Ober die Form Ποιασσα s. das Nabere unten 
S. 308. μια[ς] Imchr. 13B,3 ist falsch erganzt 8. S. 308. In den Akku- 
sativen άσνλιάν, πολιτείαν, δασέάν ist das a kurz s. S. 300.

Allen den Fallen, in denen ά im Ionischen ricktig uberliefert 
und als lang sicher bezeugt ist, sckicke ich die Worte und Wort- 
gruppen voraus, in denen zwar die Kritik und Grammatik viel- 
facli ein ionisckes langes a kat finden wollen, — deren a aber 
in Wahrheit entweder kurz oder gar nickt echt-ioniscli oder endlich 
falsch uberliefert ist. Ick fasse diese Falle zusammen unter deni 
Titel:

Angeblickes cc im Ionischen.

1. Nickt a, sondern c t.
75. Kuraes a ist, mehrfach im Gegensatze zu der herr- 

schenden Auffassung, folgenden ionischen Worten zuzusprechcn:

a. Im  A u s l a u t e  des  S t a m m e s  und  in E n d u n g e n .
-a, nickt -a ist die Endung in δ ι π λ ά  H d t I I  148i4 V III 

is, vgl. διπλήν V 90δ, διπλάς I I I  28is (kyperionisch διπλές



Π Ι 429 statt διπλή)· Alle diese Formen siiul nicht, wie man 
in der Regel annimmt, von διπλόος, sondem von der kiirzeren 
Form διπλός gebildet, die RMeister in Cm m us’ Studien IY  
388 ff. namentlich ans dem altdorischen Lokativ διπλέί Taf. v. 
Herakl. I  109, Taf. v. Gortyn I I  7 26 ΙΠ  15 V 39 V I 22 IX  
13, Taf. von Oianth. Samml. GDI. no. 1479 8 nachgewiesen hat. 
Auch att. δΐ7ΐλγη kret. ϊξα-πλά  CIG. 255465 gehoren zu -πλός.

-e r , nicht -av ist die Endung in ασυλίαν Imchr. 26i 21? 
aus Oropos (vgl. ϊν.λλησίει 26 z 27s — εν.ν.ληαίηι, or/Jης 26s 27s), 
πολιτείαν Inschr. 140a4 hs (vgl. προεδρίην 140a4 C7 , οϊν.ίψ 
140b*, διψ.οσίων 140bs), δασεαν Inschr. 128a. s. 6, χάραδραν Hdt. 
IX  1024.

Ι&α-γενής :  bei Hdt. ί&ά-γενέες V I 53 n  in ab , Ι&α-γενεα 
ΕΓ 17 as in a (l9ai- b); bei Hippokr. ι&α-γενίς V III 148 as 
4469 in Θ C uml alien iibrig. Handschr.

Ιϋά-γενής und ίϋαι-γενής  sind nach WSchclze Quaest. Ep. 24 
die fur das Griechische nachweisbaren Formen (Ιϋαιγενής nach Κρηται- 
γενής, Θηβαι-γενής, καται-βατός, καται-βάτης neben κατά-βατός, κατά-βάτης). 
Είη ιθαγενής hat man aus zwei Versen erschliessen wollen. Ιΰάγενέεσσιν 
ξ 203 steht in fast alien Handschriften und scheint auch die im Alter- 
tume allgemein verbreitete Lesart gewesen zu sein. vgl. Ltjdwich’s kriti- 
schen Apparat zu ξ 203: nur der Laurentianus F, die beste der Hand- 
scbriften, uberliefert ιϋαιγενέεσιν. Verdient Ιθαγενέεοοιν den Vorzug, so 
ist die Dehnung des a hier lediglich eine metriscbe wie in homer, ακά
ματος, άπάλαμος, αφαοίη, άγερέϋεοϋαι, απονέεσϋαι, κατάλοφάδΐα κ 169, δε- 
κανάοντο, νπερεβαλον Ψ 637 u. s. w., s. WSchulze Quaest. Ep. 140ff. In 
dem zweiten Verse ist Ιθαγενής uberhaupt nicht uberliefert: bei Aeschylus 
Pere. 304 steht im Laurentianus M, also in der nach Kikchhoff allein 
maesgebenden Handschrift, ίθαιγενής.

χαμα-&εν Hdt. I I  125s (in ab), IV  1722ι (χαμα&εν a, ya- 
μάσΟε b). Vgl. homer, χαμά-δις, χαμα-ζε, χαμα-i.

Ein ionisch-attisches χαμαθεν wird von Blass Aussprache 3 116 mit 
Recht verworfen: er will dafur χαμαΐθεν lesen und diese von χαμαί aus- 
gegangene Form ist zweifellos da am Platze, wo das Metrum eine Lange 
in der zweiten Silbe fordert (z. B. Aristophanes Vesp. 219). Selbstredend 
haben wir keine Veranlassung, das seiner Bildung nach altere χαμαθεν 
bei Hdt. in χαμαΧθεν zu andern: beide Formen konnen in demselben Dia- 
lekte neben einander bestanden haben.

ε γήράσαν  Hdt. I I  1464, γη ρ ά σ α σ α ν  V II 114e.
εασ ο μ εν  Hdt. V I 55s, εάσας  I  90e.
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Nack der lancllaufigeii Ansicht ist das a in beiden Aoiisten 
bei den loniern lang (Bredow 340. B lass in KI^hner’s Gram- 
matik I I s 390, Smyth 165 493 u. a.): nur F ick BB . X I  262 
setzt ioniscbes εάσαι, εάσειν mit kurzem a an, Obwokl bei alien 
Dichtern das ά lang gemessen wird.

γεγήρακε Herodas VI 54, γηρααεμεν Simon. Keos in der Elegie 85 9 
(bei Stobaeus AS), γηράσεται Kritias El eg. 75, καταγηραοομαι Aristoph. 
Equ. 1308. Unbestimmt ist die Quantitat des a in εγήρασαν Aeschyl. Suppl. 
861 γεγήράκα Eurip. Ion. 1392, γεγήρακε Sophokl. Oed. Col. 727.

In εαααι, εαοειν ist das a im Homer stets lang (Harder de a voc. 80): 
die einzige Ausnabme ονκ εασουοιν φ 233 pflegt man zu beseitigen, indem 
man mit Synizese iaaovatv liest. Die attiscben Dichter kennen nur die 
Lange z. B. εάσεις Soph. Oed. Rex 676, έασω Aristoph. Ekkles. 239, εάσον 
Aeschyl. Prom. 336.

Aus der ioniscken Poesie sind uns bis jetzt nur zwei Belege 
bekannt, beide bei Anakreon: εάσε ι ς  56, εάσον  57. Leider 
lasst sich in beiden Fragmenten das Metrum nicht sicher bestim- 
men, und es muss deshalb gestattet bleiben, mit F ick εάσεις, 
εάσον zu lesen. Wahrscheinlicher freilich ist es, dass auf i - eine 
Lange folgte.

Wir sitzen hier scheinliar in einem Dilemma:
erkennen wir in εάσαι, γηςάσαι das a als urspriinglich und 

allein bereclitigt an, so miissen diese Formen bei Herodot und 
den Ioniem notwendig εψαι> γερησαι gelautet liaben. Jeder 
Versuch, ein urgrieckisches a im Ioniscken zu rechtfertigen, ist 
von vornkerein aussicktslos. Wir wiii’den dann also zur Anderung 
des uberlieferten Textes gezwungen sein, und dieser Gewaltakt 
liesse sick damit rechtfertigen, dass tatsiicklich ein (bisker iiber- 
sekenes) ionisches εψ αι =  urgrieck. εάσαι uberliefert ist: ε η σ ο ν  
εάσον Hesych;

setzen wir dagegen mit F ick εάσειν, εάσαι, γηράσαι mit 
kurzem a als urspriinglich an, so ist zwar die Uberlielerung bei 
Herodot und Anakreon gerettet: aber εάσαι, γηράσαι sind dann 
im Attiscben unerklart, und εάσαι miisste im IIomer-Texte mit 
F ick auf eine irrtumlicke Transskription von EA*AI zuriickgefiihrt 
und in εάσσαι geandert werden. Ausserdem will dock auck ion. 
εησον =  urgriech. εάσον beriicksicktigt sein.

Aus dieser Alternative befreit uns nur E i n e s :  die Annakme 
zweier von e in ande r  l a u t l i c h .  u n a b h a n g i g e n  A o r i s t e  
γηράσαι  =  ion. *γηρήσαι und γηράσαι  (γηράσσαι), εάσαι  =
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ion. εησα ι u n d  e a a c a  (ίά σ σ α ι). U n d  diese A nnahm e lasst sich 
wohl begriinden.

Im Homer tr itt ein Aorist ε γήρά  auf (am Yersende ξ 67 H 148 
P  197, mitten im Verse χατεγήρα i 510, γήρας P  197), der gleicher Bildung 
ist mit horn, άχηνρά »  άπΙΓρά δ 646 und, abgesehen von der Quantitat 
des a, mit χη/a · ,  b tixa -  u. a. Man hat diese Aoriste auf « den vedischen 
Aoristen auf -if wie akramit, dkdrit, gar it, ag rabbit, cdrit, tdrit u. s. w. gleich- 
gesetzt, indem man auf ssk. grindmi: crinimds =  griech. χιρνάμι : χιρνάμεν 
binwies. Indessen ist die Gleichung crinimas »  χιρνάμεν von Bartho- 
lomae Studien zur idg. Spracbgescb. II 75 ff. und JSchmidt die neunte 
Prasenskl. d. Inder Festgruss an Roth S. 179 ff. angefochten worden: beide 
fassen das i des Sanskrit als ursprunglicbes im Ablaute zu idg. ai stebendes 
langes ΐ auf. Ob diese neue Lehre richtig ist, lasse icb bier ganz uner- 
ortert, da sie fur die Erklarung von εγήρά nur untergeordneten Wert hat. 
Denn wer mit Bartholomae und JSchmidt die Gleichsetzung von * ajar it 
und Ργήρά beanstandet, weil ά nicht dem ssk. » entsprecben kdnne, wird 
gegen die \ rerbindung von εγήρά mit den vedischen Aoristen auf -dis, -ait 
(deren -di- nach Bartholomae und JSchmidt als idg. -ai- die Vollstufe zu 
dem -i- der Aoriste auf -it bildet) scbwerbch etwas einzuwenden baben: 
ajdis RV. IX, 72,5; dpdjdit AV. XII, 3, 54; carats XII, 3, 18; dcardit YI, 
32, 2; pdrncardit VI, 66, 2 neben pardcarit VI, 75, 1. Nach JSchmidt 
a. a. 0 . 184 blieb idg. -ai- nur vor s unverandert, vor den ubrigen Konso- 
nanten busste es scin i e in : darnach endigte die 3 Pers. Sg. scbon in idg. 
Zeit auf -at, und in ved. cardif wurde das » erst nachtraglich wieder aus 
cardis hergestellt Diesem vedischen Aoriste auf -ait =  idg. -at kann ε γή ρ ά  
genau entsprecben.

Wie nun im Indischen die einfacben Aoriste auf -t-t, -di-t Basen' fur 
neue «-Aoriste wurden: a-grahi-sam, RV. a-grdbht-i-ma, grabhi-s-ta, grahi-i-yat 
von a-grahi-t; a-grahai-s-am, a-ja-grahhdi-s-am Ait. Br. VI, 24, 16. 35, 21, 
a-grahdi-S-yat Ait. Up. Ill, 3f. von *a-grahdi-t, * a-grabhdi-t, so ist auch im 
Griechiscben der dem Homer noch fremde Aorist ε - γ ή ρ ά - ο - α  von ε γ ή ρ ά  
auegegangen, vgl. auch τ/.α-σα< von ετλά.

Den „Basen“ auf -» und -ai standen aber, oft von dexnselben Ver- 
balstamme, Basen auf a =  ssk. i zur Seite: δαμά-τωρ =  ved. dami-td. 
Diese Basen (von Haus aus waren es auch wohl Aoriststamme) liegen den 
Aoristen γελα-οαι, Ιλα-οαι, πέρα-σαι, ταΧα-οαι zu Grunde. Vom Stamme 
γηρ- : γερ- „altern“ ist uns diese Basis γ ή ρ α - in γηοά-οχω, γήρά-ς, vgl. ved. 
ari-man- „Alter“, erbalten; und wie zu Ιλα-οχω (Basis ίλά-) ein Aorist 
Ιλά-οαοϋαι gehort, so hat γηρά-οχφ regelrecbt γ η ρ α - ο α ι  neben eich.

Was icb hier fur γηράοαι und γηράοαι ausgefubrt babe, gilt ebenso 
fur eaaai «=* ion. frjoai und iaoat. Man darf diese Aoriste nicht von einem 
sekundaren idea ableiten: denn dieses ist erst von dem Aoriste auege- 
gangen (se-vd zu se) und wabrscheinlicb janger als iaoai: iaoai, ebenso 
wie γηράω junger ist als γηράοαι : γηράοαι. i a o a i  beruht auf dem Aoriste 
id  (mit ecbtem ά : deshalb ion. ίήοαι), i a o a i  auf der zweiten Aorist- 
basis i d · .
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Wenn die Form κ α τ ε γ ή ρ ά  bei H dt. VI 72, aus dem Homer ent- 
lehnt (und nicht etwa wirkliches Imperfekt von γηράω) is t, so blieb ihr 
echtee ά deshalb unverandert, weil sie von H d t  als Imperfekt zu γηράω 
a u f g e f a s s t  wurde. Dieser falechen Deutung hat sie es ja  auch zu 
danken, dass sie, als das Epos zu den Ioniern kam, nicht in εγήρη um- 
gesetzt wurde (wie ετλά in ετλη).

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich Folgendes:
Da im Ionischen εησαι  ( =  urgr. εάσαι) und εάσαι ,  γη$η-  

σαι  (=  urgr. γηράσαι) und γηράσαι  einander nicht ausschliessen, 
sondern eher erganzen, wahrend εάσαι, γηράσαί naeh ionischen 
Lautgesetzen unmogliche Formen sind, so ist ein iiberliefertes a 
in diesen Aoristen, wenn das Metrum nicht dagegen spricht, als 
kurz zu betrachten (also stets bei Hdt. und den Prosaikem) — y 
wenn aber das Metrum eine Lange fordert, in η zu andern: also 
εήσεις, εησον bei Anakr., wenn, was mir wahrscheinlich ist, auf 
das ε beide Male eine Lange im Verse folgt, und natiirlich auch 
γεγηρψ,α bei Herodas. Ob wir bei Simonides von Keos γήρα- 
σσομεν oder γηρήσομει· zu lesen haben, bleibt dahingestellt.

Soweit wir es bis jetzt ubersehen konnen, sind die* Formen 
εασαι ,  γηράσα ι  die im ionischen Dialekte lib lich en  gewesen, 
wahrend εάσαι, γηράσαι (*= ion. εησαι, γηρησαι) im Ionischen 
nur selten gebraucht zu sein scheinen. Dagegen herrschten εάσαι 
und γηράσαι im Attischen und Aolischen: εάσαι bei Homer ist 
eine aolische Form.

εάσαι, εασειν gehoren nicht zu den ionischen, sondern zu denjenigen 
aolischen Bestandteilen der uns uberlieferten epischen Sprache, die von 
dem „ioniechen Firnise44 (Wackernagel Berl. Philo]. Wochenschr. 1891 r 
S. 6), also von der Umsetzung des a in η, deshalb verschont blieben, weil 
dem aolischen langen d im Ionischen uberhaupt keine Lange, sondern 
eine Kiirze entspricht (εάσαι): homer.-aeol. εάσαι vcrhalt eich also zu ion. 
έάσαι, wie homer.-aeol. Άτρεΐδάο zu ion. Ιίτρεΐδεω.

b. Im I n l a u t e  des S t a m m e s .

εν -άέ ϊ  Hdt. I I  1 175 nach εν-άές Sophokl. Phil. 828. Bei 
Homer ist das a auffallender Weise stets lang (όνσάής, άχραής, 
υπεράης, άλιάης, ενάεϊ bei Hesiod Erga 599). F ick will dieses 
homerische a durch ilolisches av ersetzen, wiihrend es nach 
AVSchulze Quaest. Ep. 27 if. in der Kompositionsfuge aus a ge- 
dehnt sein soil. Ware diese zweite Erklarung richtig, so lniissten 
wir im Ionischen ενηής, όνσηης u. s. w. erwarten nach ενηνωρ, 
ενηγ.ης u. a. — es sei denn, dass die Kompositionsdehnung bei 
-drjg nicht urgriechisch war, sondern erst im Sonderleben des



Ionischen zu einer Zeit erfolgte. als der Wandel τοη urgrieeh. a 
in η schon abgeschlossen war.

ε π - σ ϊ σ τ ο ς  Hdt. I I  119* H I  1 δ ΐ 5 V I 74i VJH 128» ohne 
Dehnung in der Kompositionsfuge.

'Ηρηζ Archil, 3*62  Anakr. 70 Tyrt. 12*ι? 'Λρεω Archil. 
48. *Ηρτι Semonid. I n . Dagegen ΖΑρτγοζ Tyrt. 117 . VgL H ar
d er  de a voc. 73 ft. Bei Homer ist Ldf- nur in der Arsis lang 
und zwar in der zweisilbigen Form *Ηρηζ nur im ersten und 
letzten Versfusse.

Xach WSchulze Quaesi. Ep. 454 ff. soil deshalb keine eigentlicbe 
Dehnung, sondern die „aoiische“  freie Messung der ersten und sechsten 
Hebung des Hexameters vorliegen.

αση  JEkel·- : Hdt. άσψ  I  136* in a  (β)Α3ην άηδη b). αστ;- 
&eirt ΙΠ  41* in b (aodtiη a) und sehr oft bei Hippokr. z. B. 
άσαι in A P  23* V 6 ΐ2 τ? άσάιαι in θ  V I 388** VET 252 n  
(s. Bd. X  73 Yorr.); άοώδεας P* 144is u. s. w. Die Ktirze des 
a  ist verbfirgt durch ασηι Eurip. Med. 245. ασαιοι Sappho Is.

γ λ ά α σ α ,  nicht γ)χζσσα ist bei Herodas zu lesen s. oben
S. 244.

ί ΐ α ν - ό α λ η τ ο ς  Hippon. 2i ziehen die Herausgeber richtig 
zu δη^ομαι. Da dieses echtes η hat (rgL Ζά-βτ/jor Alkaios I 8 7 .  

latein. deled), so ist das a bei Hipponax kurz und steht im Ablaute 
zu 15 ebenso wie in ff ρετο-δάλης  AeschjL Eumen. 324 335 
(die Kiirze des a metrisch gesichert) und in Hesrch's Glossen 
δ α λ ^  yjar/AvQYfc δαλησασ&αι* λιμψασ&αι, άδιν.ησαι und 
βά λλε ι -  Yxr/Jjνργύ.

Die beiden ersten Glossen hat man den E leem , die echtes η in a 
verwandeln, zuweisen wollen, rgl. elisch χ α -ό α λ η μ ετο ι S&mml. GDL 1149*Vt 
xa-daiiofTo βτ χα-ζαλήιιετΌτ 1151,9: bei der dritten Glosse ist das aber nicht 
moglicb. Das auffallende χ εττο ο -ά ά λ ή το ίς  ά ν ΐα ς  Ή σ α ς  bei Aeschyl. SappL 
545 ist, trie die Antistrophe zeigt, Terderbt.

μ α ί α  aus * μάγια zu μάγ-ειρος: μοζα Archil. 2ι. μαζαν Hip
ponax 7 1 Hdt. I  200s il a. 1

μάζα nach Herodian xta'i διχρότ. bei Craxer Anecd. Oxon. IH 28S„ 
293„  =  Pseudo-Drako ed. GHe u u s x  72, 100,: fur μαζα treten ein ScT- 
terldt Verba denom. 22 Anm. und GMetek Gr. Gramm.3 92 371 Anm.

μ ά λ λ ο ν , oft im Ionischen als iial/or uberliefert. Die Lange 
des a ist. vom Accente der Handschriften abgesehen, fur dea 
ionischen Dialekt durch nichts bezeugt
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Der Komparativ zu μάλα, μάλιστα war ursprunglich nicht von dem 
Bchwachen Stamme μά).-, sondern von der starken Form desselben gebildet. 
Dariiber aber, wie diese lautete, gehen die Ansichten auseinander. Wah- 
rend Wackernagel KZ. XXX 302 im Anschlusse an Ahrens KZ. YIII 
358 das lateinieche melius zum Yergleiche lieranzieht, stellt JSchmidt 
KZ. XXV 156 (ebenso Kretschmer KZ. XXXI 295 GMeyer Griech. G r .3 
489) eine Grundform * μάλλον =  ion. * μήλλον auf: nach jenem bestand also 
ein Ablaut μελ- : μάλ-, nach diesem μάλ- : μάλ-. Fiir Wacehrnagel spricht, 
dass ein Stamm μελ- in latein. melius, lett. mihis „sehr viel“ Parallelen 
hat,  wabrend fiir * μά).- Anknupfungspunkte fehlen, dass ferner in den 
Komparativen ελάσσων — *ελάγχ(ων statt * ελέγχίων, άαοσων =  *ϋάγχχων 
statt *ϋέγχχων ein urspriingliches ε durch das a des Positive und Super
lative (έλαχύς, ελάχιστος, ταχύς, τάχιστος) genau so verdrangt ist, wie das 
in μά)1ον statt * μέλλον nach μάλα, μά).ιστα der Fall sein wiirde, und dass 
endlich die von JSchmidt gegebene Erklarung fur ion. μάλλον (Kiickver- 
wandlung dee η von * μήλλον in a durch den Einfluss von μάλα) wenig 

I glaublicb klingt.
Nach dem Vorstehenden ist es also wahi’scheinlich, dass aus 

! einer urspriinglichen Form * μέλλον das gemeingriechische μάλλον 
\ mit Anlehnung an μάλα, μάλιστα hervorging. Eine Dehnung 

des a ist uns fiir keinen Dialekt bezeugt. H at sie aus vorlaufig 
unl)ekannten Griinden im Attischen stattgefunden, so fielsiejeden- 
falls in eine Zeit, als der AVandel von urgriech. « in ion. η schon 
abgeschlossen war.

Eine von μάλα ausgegangene Neubildung ist das ionische μ ά λ ι ο ν  
Tyrtaios 12 e (vgl. jiingeres τάχιον =  ΰάσσον, παχιών =  πάσσων), νοη 
MSchwidt nach Choerob. Orthogr. Cramer Anecd. Ox. II 240a "Ιωνες το 
μάλλον μάλιον λέγουσιν« fiir das falsch iiberlieferte μά).λον eingesetzt. Vgl. 
Harder de a voc. 104, Kuiiner-Blass Griech. Gr. I s 579.

2. Ein angeblicli episches, aolisclies, dorisches ά in der
ionisclien Poesie.

76. Bei den ionischen Diclitern ist mehrfach ein urgriechi- 
j sches ά statt des zu erwartenden η uberliefert. Dieses a hat man 
! auf eine Einwirkung der Sprache des Epos und der dorischen 

oder aolischen Lyrik zuriickfuhren und so vor der An derung in η 
schiitzen wollen. Es sind folgende Fiille.

Bei alien E le g ik e rn  steht iur das zu erwartende ionische 
λψ ς  : ?.εως das epische λαός  in den Handschriften: Kail in. λάω 
lie ; Tyrtaeus λαόν 11 is, λαούς 12u] Xenophan. λαοΊσι 2 ib; 
Tlieogn. λαοί 53 776, λάοφΟόρον 781. Da das a in dem home- 
riechen λαός nicht ionisch, sondern liolisch ist und da die a lte re n

Hoffmann, dio grioohisolion Dialekte. III. 20
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Elegiker kein aolisch-komerisches Wort gebrauchen, das im Ioni- 
schen lautgesetzlich unmoglich ist, so lasst sick ?Μός in der 
a l te re n  Elegie nicht aus dem Homer herleiten. Damit istdiese 
Form bei Kallinos und Tyrtaios gerichtet: me fur Hipponax λψ ς  
88 bezeugt wird, so baben auch Kallinos und Tyrtaios λψμ,  
ληόν ,  ληονς  gesprocben.

Nicht so sicher ist das fur die jiin g e ren  Elegiker, die es 
keineswegs verschmahen, ein aolisches a aus dem Homer zu ent- 
lehnen, vgl. oben S. 184. Der Genetiv Η ί η τ ά ο  bei Mimnerm 
115 ist nicht zu andern vgl. F ick BB. X X I δ. Da nun zur 
Zeit des Xenophanes und der jiingeren Elegiker in Prosa bereits 
λβως gesprocben sein wird, so darf λαός  bei ihnen als homeri- 
sckes Lehnwort gelten und ist deskalb unverandert zu lassen.

*ά φιλοχρηματία Σπάρταν όλεΓ* Tyrtaios 3 X ist, wie allgemein aner- 
kannt wird, ein Citat. Die durch liederliche Abschreiber in den Text der 
Elegieen des Tyrtaios gekommenen attiscben Vnlgarformen αίσχράς 1217, 
άτιμίΰ 10,0> εχϋρΐϊν 115, άνιάρότατον 10* wird ausser Smyth S. 181 wobl 
Diem and fur „Dorismen“ halten: solch ein uberlieferte9 attiscbes porom* 
moss, auch bei den jungeren ionischen Elegikern (Belege bei Smyth S. 183 
§ 190), obne Gnade in η geandert werden.

Die εμβατήρια des Tyrtaios waren uberhaupt nicht im ionischen, son- 
dern im lakonischen Dialekte abgefasst: Σκάρτας 15x 16, πολιαταν 15», λαια 
153l τας ζωας 156, τα Σπάρτα 1δβ, ποτί τάν 16; also sind fur ενάνδρον 15,, 
κούροι 15* 16 die dorischen Formen ενάνδρω, κώροι einzusetzen.

Bei Kallinos hat das iiberlieferte dorische Ι 'μπάς  lie  =  
homer.-ion. ί'μπης kaum einen Yerteidiger gefunden: man liest 
mit B runck  allgemein dafur Ι'μπης.

Das dorische a ist in diesem Worte e c h t e s  « (=* ion. 17), es eteht 
im Ablaute zu « in έμπα Pindar Nem. IV 58 Sophokl. Aias 563.

Bei Archilochos ist τά ν  αν.νταν 1 2 2 , wie der Zusammen- 
bang deutlich zeigt, aus (τά) σχντα verderbt. Fiir α ί χ μ ά τ ά  
119s baben die besseren Quellen αίχμψά. In  den Eigennamen 
Χ α ρ ί λ α ε  79i und Ί ό λ ά ο ς  119s will F ic k  a in η andern: das 
Nahere s. unten S. 329.

Ποσειδάωνος oder Ποοειδάωνα Archil* 10 ist nor eine Vermotung und 
zwar eine verfehlte. I

Bei Hipponax ist δά φ να ς  2% ganz unsicher. Zu welchem 
Stamme das etymologisch unerklarte μ η τ ρ ο χ ο ί τ α ς  14s gehort, 
wissen wir nicht. Das episch-aolische ά μ μ ο ρ ο ς  2 i bat Hipponax 
sicher nicht gebraucht: es ist daiiir die echt-ionische Form ημορος 
herzustellen, vgl. Hesych ημορος* άμοιρος* In  πανδάλητος  
2 1 ist das zweite a kurz s. oben S. 304.
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Endlich findet sicb ziemlich oft bei Anakreon ein ά statt η: 
ξαν&α 12  (neben ξανθΐ]), α ί χ μ ά ν  31 (neben αΙχμήν), αδνμελές  
67, μ ενα ίχμ ά ν  70, κουρά 76, δ α φ ν α ι  78, α τζ ερο π ο ς  73. 
Dieses ά bat in Ahrens Kleine Scbr. I  166 einen Beschiitzer 
gefunden, der dem Dialekte Anakreon?s einige, wenn aucb nicht 
zahlreicbe Beimischungen aus dem aohschen Dialekte des Alkaios 
und der Sappho zuerkennen will. Mit Recht erbeben F ick BB. 
XT 245 W eber Anacreontea 19 dagegen Einspruch und ver- 
langen die Ersetzung des ά durch η.

3. cl angeblicb im Dialekte Euboias.

77. Auf vier Vasen, die dem Alphabete und dem Dialekte 
ikrer Aufsclniften nacb zweifellos ch a lk id isc h e n  Ursprungs sind 
(Kretschmer Giiecb. Yaseninschr. 62—72), kommen vier Namen 
mit dorischem ά vor:

Γάρνίόνη,ς  Inschr. 7e, bei Kretschmer 62 no. 2 Γ ψ  
ρυόνηβ Kretschmer 66 no. 9 Hdt. IV  83. 4) mit donschem 
Stamme, vgl. dor. γαρνς =* homer, γήρνς, und ioniscber Endung. 
Auf derselben Vase *Λ&ψ·αίψ

Ν ά ΐ ς  Inschr. 7d, bei K retschmer 63 no. 3 (=  Νηΐς Ξ 444 
Y  384). Auf derselben Vase Φοιβq.

Χ ό ρ α  Inschr. 7c, bei K retschmer 64 no. 4, vgl. den Ne- 
reidennamen Χόρα.

Fayevg K retschmer 67 no. 10. Derselbe Name auf einer 
korinthischen Amphora Samml. GDI. 3139. Der Stamm ist 
Ιάχ- »  ion. ήχ- in ij/oi, ήχος.

Ob diese Vasen aus Chalkis selbst oder aus einer seiner 
Kolonieen stammen, ist eine noch offene Frage. Fiir die italische 
Herkunft trat ausser Milchhoefer aucb F ick Odyss. lOff. ein, 
indem er darauf hinwies, dass gerade fiir Himera ein chalkidiscli- 
doriscber Miscbdialekt durch Thuc. VI 5 bezeugt sei: φωνή μίν 
μεταξύ τής τε Χαλν.ιδίων υμι Αωρίδος Ι/,ρά&η. Gegen dieses 
Argument bat K retschmer KZ. X X IX  390ff. Griech. Vasen- 
inschr. 7Iff. 76ff. Bedenken erhoben. Es tindet sicb namlicb 
auch auf attischen Vasen nicht selten ein dorisches ά neben ioni- 
schem η. Dieses erklart K retschmer daraus, dass das Kunst- 
gewerbe in Athen in den Hiinden der nichtattischen Metoken 
lag, unter denen, nach dem Zeugnisse des Aristoteles, alle mog- 
licben Stamme und Volkerschaften veiii*eten wai'en. Abnliche

20*



308

I

Verhaltnisse denkt sich K retschmer auch fur Chalkis, dessen 
reger Handelsverkehr der Einwanderung nicht-ionischer Volks- 
elemente ausserordentlich gunstig war.

78 . Auch im Dialekte von S ty ra  hat man einige Eigen- 
namen mit langem a antreffen wollen, vgl. K arst ex de tit. Ion. 
dial. 18 und 31. Die Belege sind durch Bechtel’s griindliche 
Priifung alle bis auf einen einzigen aus der Welt geschafft. Auf 
ganz unzuverliissigen oder geradezu als falsch erwiesenen Lesun- 
gen Lenormant’s beruhen Λάμάρψος Blnschr. 19iso {Λψιάοψος 
V ischer F roehxer), Χαρί)Μο)ς 19424 (hier ist A sicher statt E 
verlesen, wie das ω beweist), νίυσαγόράς 19s44, Λάο/.ράτη<ς 19391. 
Nach B echtel ist E5NEA 19ioi vom unvollstandig ( =
Νεα-): dafur spricht Nivjtav Nea- 19275. So bleibt denn also 
allein noch iibrig:

Λ  ο χ - ά γ ο ς  Blmchr. 19 m . Dieser als Name gebrauchte 
Amtstitel ist, wie Bechtel anmerkt, lakonischen Urspnmgs, im 
Ionischen also ein Lehnwort, das auch bei den attischen Schrift- 
stellem mit « auftritt. Herodot hat es ireilich ionisiert: λοχηγεω 
IX  21 is δ3β; doch folgt daraus keineswegs, dass dies fiir das 
Ionische die Eegel war, s. unten S. 326.

79. Endlich bleibt noch ein ά aus O ly n th  iibrig: μετά |- 
μ ιά [ς  γνώμης] Imchr. 13B i 3. Dazu bemerken F uochi 212 |  
»genetivu8 cum productione vocalis ex nom. μία«, Smyth S. 339 t 
»μια[ς] is Attic*. Da die Inschrift von dem Yerdachte, attische 
Formen zu entlialten, ganz frei ist (Μακεόονίης 9, φ ιλ ίψ  J2), so |  
kann Sauppe’s Erganzung μιά[ς γνώμης] nicht die richtige sein; # 
es hat auf dem Steine der Akkusativ μετά μίοξν γνώμην] ge 
standen „nach (gemass) einem einmutigen Beschlusse“.

4. a angeblich auf Keos.

80 . Die ionische Stadt Ποιηεσσα auf K eos Strabo X 486ff. 
und ihre Eimvohner, die eine attische Inschrift Ποιησσιοι nennt 
(Dittenberger Syll. 63β2 aus d. Jahre 378 v. Chr.), heissen in ! 
einer alten Inschrift aus Keos selbst Π ο ι ά σ σ α  B lm chr . 47 io, ; 
Π ο ι ά σ σ ι ο ΐ ζ ,  Da diese Inschrift aber auch in den Worten I 
ενοιν.ουντα s , av 7 attischen Einfluss zeigt, so ist Ποιασσα \
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(Gruhdform *Ποιαβεσσά) nicht als ionisch, sondera als a t t is c h  
anzusehen.

Wirkliches cc im Ionischen.

I. « aus ci gedehnt.

81. ά aus a in e in silb igen  N om inalfo rm en .

7iav ionisch und attisch aus rcav gedehnt, aber anov, τεαν- 
ημαρ u. s. w.: vgl. A hrens Dial. Π  175, Brugmann in Curtitjs’ 
Studien IX  368, J S chmidt KZ. X X V  14, W Schtjlze Quaest. 
Ep. 174. Bei Dorem und Aeolera bheb 7zav kurz.

Ob die Dehnung auch eintrat, wenn auf den kurzen Vokal Doppel- 
& konsonanz folgte, iet zweifelhaft. Man konnte dafiir πτάξ, Akk. πτάκα 
I'· Aeschyl. Agam. 129, anfiihren, wenn das a im Nominative wirklich lang 

war (Herodian II, 9, 1). Nach Kretschmer KZ. XXXI 295 soil πτάξ aue 
πτώξ: Gen. πτάκός „contaminiert“ eein. So lange aber weder die Lange 
dee a in πτάξ sicher verbiirgt noeh ihr Alter und ihre Verbreitung be- 
stimmt eind, eteht jede Vermutung in der Luft.

4 .l·
{: 82. ct aus a in Kosen  amen.

Wenn bei der Bildung von Kosenamen ein im Vollnamen 
enthaltenes kurzes a zum End- oder Suffixvokale des Kosenamens 
wurde, so pflegte dieses a zu a gedehnt zu werden, ygl. Bechtel 
Ion. Inschr. S. 60. Das a konnte im Vollnamen stehen,

a. im A u s l a u t e  des  er s t en  Elementes. Die Beispiele 
dieser Gruppe lassen sich meist auch unter die zweite Gnippe 
einreihen. So kann thas. ‘Ι Ι ρ ά ς , ‘Η ρ α δ ο ς  BInschr. 76 1.3 
Thlnsclir. I 83 . 10 20e Koseform zu den beiden auf Thasos hau- 
figen Namen 1Ηράκλειτος oder 'Πρ-άγόρης und att. 'Λλν.ας CIA. 
I no. 433 Πδο Koseform zu *Λλν.ά-μένης oder **Λλ*-ανδρος sein.

b. im A n l a u t e  des zweiten Elementes. Das ist der 
haufigste Fall, z. B. ion. Μολττας, M o l n a d o g  Abdera BInschr, 
163io Kosefonn zu Μολ7ε-αγόρης AbderaBInschr. 163e. »> Τίρηξας  
Blmchr. 206an Kosefonn zu Πρηξ-άγόρης Thlnsclir. IO2.C.

c. im I n l a u t e  des zwe i ten  Elementes z. B. ion. 'Λ ν τ ι -  
nag Inschr. 173 δΐ zweistammiger Kosename zu ’Λντί-νεατρος.

Von dieeen Kosenamen aus, in denen « aus « entsprang, verbreitete
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eich die Endung -ας : -αδος allgemein als Suffix von Kosenamen nnd bil- 
dete nun auch solche Kurznamen, in deren Vollnamen kein a enthalten 
war, z. B. ion. Ζ ω π ά ς  B lnschr. 206c„  Kosename zu Ζώττυρος, Μ ή 
τ ρ α ς  jBInschr. 206a8 Kosename zu Μητρόδωρσς, Μητρόβίος, Μητροφάνης 
oder abnlichen Namen.

83· ea aus ηά.
Aus inlautendem -ηά- =  -ηfa-  musste, wenn a b e t o n t  war. 

nach dem ionischen Gesetze der Vokalkiirzung -εα- werden z. B. 
y/εάρετος aus * Ληαρετοζ. Da -εα- in solchen Fallen schon zur 
Zeit des Archilochos einsilbig gesprochen wurde oder doch werden 
konnte, so sind sichere Belege fur die Lange des a kaum vor- 
handen. Dass auslautendes -ηά =  -evm, wenn a unbetont war, 
ebenfalls -εα ergab, ist unbewiesen. Das Nahere s. bei der ioni- 
schen »Vokalkiirzung«.

8 4 . M e t r i s ch e  D e h n u n g  ernes a.
a θ ά ν α τ ο ς  in der Elegie wie im Homer: Kail. I 13 Tyti. 

12 si Sol. 4* 1364-71 und oft bei Theogn. Auch in der attischen 
Tragodie und Komodie: Belege bei W Schulze Quaest. Ep. 142.

Gegen Fick , der bei Hesiod α θ ά ν α το ς  und im Homer αϋΰάνατος 
(β & *= AT) lesen will, macht Schulze a. a. 0. geltend, dass in den 
gleich gemessenen Worten ακάματος und άπάλαμος kein Spirant ansgefallen 
sei, dass also lediglich die Aufeinanderfolge dreier natura kurzen Silben 
die Dehnung des a in alien drei Worten bewirkt habe.

ανηρ:  das a ist nur in der jiingeren Elegie und nur in den 
dreisilbigen Formen lang, also άνέρος Xenoph. 64, ανέρας Phokyl. 
1 δ 2, [άιΊρες Demod. 3].

Dagegen ανηρ  Archil. 32, Semon. Amorg. 6t 7 ,e Anakr. 83, Solon 
33, 36]0 Theognis 22mal. Interpolirt ist ανηρ  Solon 13 s9.

8 5 . ά statt a bei H i p p o n a x  in der A rsis .
ακο?.ον&ησας  55B.
σ τ έ φ α ν ο ν  81.
κ α τ ω - μ η χ ά ν ε  49ι.
τ α μ ι ώ ν  67 „Schlafkamjner“ : ygl. bei Hesjch ταμεία ' από

κρυφα οικήματα, ταμιέίον' κοιτώνα, ταμ ίον θάλαμος (dem 
Alphabet nach fur ταμεϊον gefordert). Zweifellos gleichen Starn- 
mes mit gemeingi·. τάμιεϊον „Schatzkammer, Vorratskammer“.

Fur ά γ ε ι  11, Dat. Sg. von αγής  „Frevler“ (vgl. άγος „Schuld, Frevel4*, 
J v - αγής ,  άγιος u. s. w.), kann auch α γ ε ΐ  gelesen werden.
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In αλών at, 74 ( =  *FalStivai) und φ ά ρ μ ΰ κ ο ς  (== *φάρμακ^ος) 
„Sundenboek“ 5 6 7 8 9 37 3 ist das a lautgesetzlich entstanden s. unten 
S. 314 und S. 316ff.

Als unrichtig uberliefert bleiben bei Seite δάκχι 496 (lies δήκfl), οακος  
57 (lies σάκκος), ν π ο ρ γ ά α α ι  84 (lies νποργήσαι).

Den Beispielen aus Hipponax ist vielleicht ά στρα  γ,άλαι 
Herodas ΙΠ  7 binzuzufiigen. Dass dieses Nomen als Glossem 
in den Text gekommen sei und urspriingliches ai δορκάδες 
verdrangt babe, kann ieh Meister nicbt zugeben: denn ein Com
mentator wiirde δορκάδες sckwerlich durch das seltene, speciell 
ionische Femininum άστράγαλαι (Anakr. 46)., sondem durch das 
vulgare Maskubnum αστράγαλοι glossiert haben. Wer mit Mei
ster Bedenken tragt, ein άστράγαλαι anzuerkennen, mag dafiir 
άστάργαλαι lesen (αστάργαλά : άσταργα?»ης), vgl. das zu ion. καρ- 
δίη, τ  αραιή Bemerkte oben S. 295 ff. Auch άστάράγαλαι liesse 
sich nach βάραγχος =  βράγχος (Hipponax) rechtfertigen s. oben
S. 296.

86. -ας aus -άνς, -ά ντς .
Im Akkusative Plur. der Stamme auf -ά : -ά (ion. -η : -α), 

z. B. τάς, οίκιάς, πολίτάς.
Im Nominative Sg. der Stamme auf -or- und -orr-, z. B. 

μελάς, ΛΧάς, βας, ποιήσάς.
-άσ ι aus -άνσι =  -άντ-α ι.

Im Dative Plur. der Stamme auf -άντ-, z. B. πάσ ι, βασι, 
ποιήσάσι.

-άσι aus -άνσι =  -αντί.
In der dritten Person Plur. von Verbal- und Tempusstammen 

auf -α, z. B. ψάσ19 ϊστάσι, γεγόνάσι, νενομίκάσι.
-άσα  aus -άσσα  : -άνσσα  =* -άντχα.

Im Femininum der Stamme auf -άντ- z. B. πάσα , βάσα, 
π  οιήσάσα.

87. -ασσ- aus -άνασ- =  -ά γχ ί-.
άσσον aus *αγχχον zu άγχι, άγχιστα: Semon. 7 26. 33 Iidt. 

IH  520 IV  3 is 511.
ελάσσω ν  aus *ελάγγ£ων: Inschr. 424 80Β 23/24 und oft bei 

Hdt. Die urspriingliche Komparation lautete ελαχύς : *ελέιγχίωνι 
Ιλάχιστος. Aus ελαχύς und ίλάχιστος drang das ά aucli in
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*ε)Αγχιων ein, $. JS chmidt KZ. X X V  156. Vom starken 
Stamme ε)<εγχ- sind homer, ε/^γχέες, Ό έ̂γγεα, ε)£γχιστος rW icht 
Feigling* gebildet Zu eteyx- : Dxcy- vgl la t levis, lit lengths 
Jeicht“, ssk. laghus „leieht, unbedeutend, gering*·' (mit kar- ,,ver- 
hohnen~) Pick Worterb. I * 537.

& άσσων aus * &ayyj[iov (bei Hdt. und Hippokr. durch die 
Xeubildungen ταχύτερος, ταχιών ersetzt). *&αγχ£ων steht fiir 
alteres *&έ·/χίων: es ist im Vokale an ταχύς, τάχιστος ange- 
schlossen, vgl. die Bemerk. zn είΑσσων. Der Stamm ist dengh-i 
d$gh- vgl. lit  dangmti ~streben“, poln. dgzgc ??streben, eilen" 
Pbellwitz Griech. EtymoL 315.

Wenn GMeyer Gr. Gramm.3 488 Anm. seine Ansicht, dass aus * άάγ ·  

y jp t  zunachst * Φάσαν geworden sei und dass dieses von ήσσω τ χσείσοω ν  
das σσ  bezogen babe, mit dem Hinweise auf * π ά ττ\μ  : πάσα  begrandet, so 
ist dem entgegen zu halten, dass aus *xarxia  lautgesetzlich *πάτοσα  : *πάοσα 
werden musste (nach GMete r ’s eignen Ausfuhrungen S. 367) und dass 
der Grand, weshalb * πάσσα  zu πάσα  wurde und Φ ασσω τ unverandert blieb, 
schon von Bezzexberger BB. VII 61 erkannt ist: οσ  aus x i  χ ί wird im 
Griecbischen nicht zu σ  vereinfacht, wahrend oo aus x i Φί dieser Verkur* 
zung unterliegt.

8 8 . σν ans avF.
ν.ι χ ά νε ι Archil. 54 ans * /Λχάνβει nach Ahbexs Kleine 

Schr. I 19 Wackebxagel KZ. X X V  262. Damach sind auch 
φ&ανω Semon. In , ({& άνει Hdt. Π Ι 78β, άνομενφ  Hdt. V ll 
20s mit a anzusetzen.

Im Homer ψφάτω I  506 Φ 262, ίχατω und χιχάτω oft (Belege bei 
Harder de a voc. 26 27), ανομαι β  58 ρ 537 K  251, arotxo Σ  473.

Im Attischen stets ίχα τω  SoL 13*, Aeschjl. Agam. 1291 Kibchh. Soph. 
Antig. 224 Elektra 8 1102, — dagegen stets χιχάτω  Aeschyl. Cboeph. 605 
Sophokl. Oed. Col. 1450 Eurip. Aik. 477 Hippol. 1444, ψφάτω oft z. B. 
Eurip. Or. 941 und «ro> Aeschyl. Choeph. 779 Fragm. 1613 Nauck * Ari- 
st oph. Vesp. 369.

8 9 . άρ ans άρβ.
άρή, άραομαι, αρητος η. s. w. lanten bei Homer stets mit 

langem a an s. H a rd er  de a voc. 7 Iff: arkad. χάτσρβον Verf. 
Dial. I 195. Fiir das Ionische ist die Lange bezeugt durch

*Λρητη Hippon. 14 391 39A  63.
Damach diixfen wir mit a ansetzen:
άρή Hdt. V I 63 is, εττ-αρή Inschr. 80 A so fn  Cs 82u  

105Bso 176is 177i5, ν.στ-άρη H dt. I  82s© 165n.
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αραομαι Hdt. I  27is 1327  I I I  6634 . επαράομαι Inschr. 
8OC7 Hdt. Π Ι  7512, κατ-άράομαι Hdt. Π  397/s-u IV  184β.

a ρη τός  in Eigennamen z. B. ^Αρητος aus Chios Ross Inscr. 
ined. no. 1473.13, aus Samos D ittenberger Syll. 3962; ^Αρητη 
aus Olbia Insclir. 158c, Αημ-αρψος aus Styra BInschr. 19 iso.367, 
aus Delos BInsclir. 56s8/89, bei Hdt. ein spartan. Konig (mit 
ionisierter Namensform); Ανκ-αρητος aus Samos Hdt. I l l  143 9 
V 274.5; Πολν-αρητος aus Thasos BInschr. 723.6*7, ausAbdera 
BInschr. 163i2, aus Maroneia BInschr. I96is.

Das uberlieferte χ α τ - ή ρ η τ ο ς  bei Herodas V 44 halte ich mit 
Meister S. 732 fur einen Fehler, den sich der Dichter selbst bat zu 
Schulden kommen lassen. Fur Brugmann’s Erklarung (bei Meister S. 876), 
dass Herodae άρή neben άρή gesagt habe und dass ein von άρη- abge- 
leitetes Πρίμος in κατ-ήρητος die in Zueammensetzungen iiblicbe Dehnung 
ira Anlaute dee zweiten Gliedes erfabren habe, sind zu unwabrscheinliche 
Vorauesetzungen notwendig.

άρει  ας  „du drohst“ bei Hippon. 65, abgeleitet von homer, άρειή 
„Drohung“ P431 Y  109 Φ 339, hat mit αρή, άράομαι nichts zu thun. Dae 
kurze « steht vielmehr im Ablaute zu e ch t e r a  η, vgl. επ-ήρεια „Drohung“, 
L·-ηρειάζω „drohen, freveln": Hdt. επηρεάζοντες VI 9J8, arkadisch επ-ηρει- 
άζεν Teg. Bauurk. Z. 46 (also e c h t e s  *;!). ήρειύ und αρειά beruhen auf 
einem ursprunglichen Paradigma mit Accent- und Stammeswechsel ήρειά : 
αρειας, vgl. die Bemerkungen zu γλώσσα : γλασσας oben S. 244.

λά ρ ινός Xenophon. δ 2 „gemastet, fett“ aus *λάρβινός, wenn 
zu latein. laridum „fettes (Schweine-)Fleiscb, Speck“ gehorig. 
Zusammenhang mit λδρός „lecker, wohlschraeckend“ (aus *λα(σ)- 
αρός) ist mir nicht wahrscheinlicb.

φ άρος  „Gewand“ aus *φάρ!ος nach Bezzenberger BB. I  
244 W Schulze Quaest. Ep. 110 if., vgl. φάραι* νφαίνειν, πλέκει*·. 
Das δ ist bei Homer stets lang vgl. H arder de a voc. 92, 
ebenso bei Xenophanes φάρεα 3s. Danach ist auch fiir Ilerodot 
Π  122s. 10 IX  1092. i o . i 5 die Lange des cc vorauszusetzen.

Im Attiechen φάρος neben φάρος b. Rutherford New. Phryn. 22 
WSchulze a. a. 0 . Da nicht der mindeste Grand vorliegt, den echt- 
griechischen Charakter dee Wortee zu bezweifeln, bo iet es verlorene Miihe, 
daseelbe aus dem Semitischen abzuleiten. Die Versuche dieser Art findet 
man zueammen bei HLewy die semit. Fremdw. im Griecb. 83.

ψαρ  att. „Staar“, ion. ψηρ bildet im Attisclien und im Ioni- 
echen den Genetiv ψαρός, den Dativ ψάρι. Das geht deutlich 
aus Homer hervor, bei dem der Akkusativ ψηρας Π  583, der 
Genetiv aber ψαρών P  755 lautet. Das a war also im Nominative
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urgriechisches a. daher im Ionischen η, und im Genetive unechtes. 
durch Ersatzdehnung aus a entstandenes a: die urspriingliche 
stammabstufende Flexion stellt sich also als *ipaqF =  ion. 
Genetiv *ipaoF0g == ion. ψαρός dar. Der attisehe Nominatir 
ψαρ stammt aus den obliquen Casibus nnd verhalt sich zu ion. 
ψηρ (=* urgriech. ψάρ) genau so wie das attisehe χειρ, das den 
obliquen Casibus γειρός =  * χέρσος, χειρί =* *χερσί (Wacker- 
nagel ΚΖ. X X IX  134) entstammt, zu dem aolisch-dorischen 
χηρ — ghers. Zum Stamme ψάρΡ- : ψαρβ- vgl. alts, spra, ndl. 
spreuw rStaar“ ; auch got. sparra „Sperling“ ?

Der von JSchmii>t ΚΖ. XXV 20 vorgetragenen Erklarung, der Solm- 
sen ΚΖ. XXIX 94 WSchtxze Qaaest. Ep. 70 Kretschmer ΚΖ. XXXI 295 
GMeyer Griech. Gr. * 118 beigetreten sind, vermag ich micb nicht anzu- 
schliessen. Hatte, wie JSchmidt annimmt, eine urgriechische Flexion ψαο 
=  ion. ψήο, Genetiv ψαρός bestanden, so musste 1) das a in homer. 
ψαρών P lb b  „nur metri causa“ gedehnt sein (and zwar in der Thes i s  
des Verses!) 2) in att. ψάρ eine Ausgleichung dea starken and schwachen 
Stammes stattgefanden haben, bei der zunachst der Vokal des schwachen 
Stammes ψάρ- in den Xominativ drang (statt η) and dann die Qaantitat 
des Nominativvokales aaf die obliquen Casas ubertragen wnrde. Diese 
an sich nnwahrscheinlichen Voraassetzangen werden wir nicht machen, 
so lange sich die Vokale aufs einfachste laotgesetzlich erklaren lassen.

Selbstverstandlich ist die von JSchmuxt angefuhrte Nebenform ψάρος 
der Ansetzang eines Stammes ψάρΡ- nicht hinderlich.

90· άλ  aus a).F.

αλώ ν a l Hippo tx. 74 aus * ΡάλΡώναι, Stamm Fa)*F- =  vdh-, 
Kurzform zu velv- in got. vilvan ,,mit Gewalt nehmen, rauben“ 
E ick Worterbuch 1 4 552 P rellwitz Griech. Etymol. 15. Das 
lange a scheint sich unter dem Accente, also in den Indikativen 
ίαλωτ, ίαλιον.α (vgl. ?αλω Aristoph. Yesp. 355) langer als in ton- 
loser Silbe (αλώ, αλούς, αλώναι, ά)Λυσομαι) gehalten zu haben.

Aus la).- wurde ionisch ήΧ-ι z. B. ήΧωααν Hdt. VII 17δ6, ήΧω I 78 8, 
ηΧοίκεναι I 7013, ήΧώκοι I 83 δ, ήΧωκότι 1 78 ]3 (daneben sind έάλωκε I 209,5, 
ίαΧ,ωκόζας I 1912β, εαλωκόχων I 191 ^  etc. iiberliefert).

ν.άλός aus κάλ.Ρός. Abweichend von der fruher allgemein 
herrschenden Ansicht, dass καλός aus * κολιός =  ssk. kahjas 
„schon, kraftig“ hervorgegangen sei (vgl. J S chmidt Neutra 47), 
fuhrten W ackernagel ΚΖ. X X Y  261 und W Schulze Quaest 
Ep. 78ff. die Doppelform καλός : καλός auf κάλλος zuriick. Diese 
Form ist jetzt inschriftlich belegt: mit καλσόν αγαλμα Fava/.u 
u. s. w. beginnt ein alt-bootisches Weih-Epigramm, gefunden im



315

Tempel des Apollon Ptoios, herausgegeben von B r£al (nach 
H olleaux) Memoires Soc. Ling. V II 448.

Da das a von καλός im Homer ohne Ausnahme lang ist 
(H arder de ά voc. 22 ff.), so vermutete W S chulze Quaest. Ep.5 
Anmerk., dass καλός bei den ionischen Poeten aus der homeri- 
schen Sprache entlehnt, dass also καλός die Form der ionischen 
Prosa gewesen sei. Diese Ansicht widerspriclit den Tatsachen. 
Gerade bei den alten ionischen Iambographen und bei Anakreon, 
also bei Dichtern, denen eine Nachahmung der homerischen 
Sprache ganz fern lag und deren Dialekt das reine lebendige 
Ionische ihrer Zeit darstellte, tritt καλός stets mit langem ά auf. 
Auch bei den alteren Eiegikera — Kallinos, Tyrtaios, Solon — 
und bei Phokylides ist bis jetzt nur ‘καλός belegt: ebenso in einem 
alten Distichon aus Thasos Inschr. 68. Erst um die Mitte des 
VI. Jahrh. zeigt sich κά?Ας in der Elegie und im Epigramm, 
vereinzelt bei Mimnerm und Simonides von Keos, haufiger bei 
Theognis: in die gleiche Zeit fallt das Epigramm des Mikkiades 
aus Delos mit kWAv Imchr. 591. Auch die jiingeren Iambo
graphen gebrauchen καλός und καλός neben einander: so Ananias 
und Herodas.

καλός .
Bei den I a m b o g r a p b e n  und A n a k r e o n .

Archil, καλός 21s, καλόν 292 771 .
Semon. καλόν 7si. 87. In der Thesis des ersten Fusses κα

λόν 7 67.
Hippon. In der Thesis καλή 90.
Aischrio. καλόν 1 4 Bergk4 (=  21.5 Schneidew.).
Herodas. καλόν I  54 I I I  18, κάλγ  V II 8, καλά IV  58 

V II 115. In  der Thesis καλ(ά) IV  79, καλών IV  26 V II 84, 
κάλοΊς IV 83. Daneben bei Herodas καλός s. unten.

Anakr. καλόν 71, καλήν 22, κάλοία 631ο, καλή bei Strabo 
XIV 644. In der Thesis καλώς 75 s.

Bei den E l e g i k e r n  und E p i g r a m m a t i k e r n :
Kallinos in der Arsis καλά 2 3.
Tyrtaios in der Arsis καλά 47, καλόν 101 ; in der Thesis 

νΰλός ΙΟβο.
Mimnerm in der Amis καλόν 5s 1 1 4 . Daneben καλόν s. unten.
Solon in der Arsis καλόν 1324; in der Thesis δψώσας κάλ*
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ϊ'ργα 13 a ι nach F ic k  BB. X IV  255 (iiberl. καλά έργα). Inter- 
poliert ist der Vers 13*0 mit καλός in der Thesis.

Phokyl. in der Arsis καλά 13.
Simon, v. Keos in der Arsis καλά 147 * ; daneben schon κα

λός s. nnten.
Theognis in der Arsis καλός 1106 1377, ζάλη 1216, καλόν 

16 609 1019 1251 1329, καλά 242 683 1047; in der Thesis 
καλάς 1369 zweim., ζάλη 257, καλοί 1350, ζάλφ  1336. Daneben 
καλός s. unten.

Inschr. Spatestens in den Anfang des V. Jahrh. fallt das 
thasische Grabepigramm 68 mit καλόν i in der Thesis. Ob die 
Inschrift 45 aus Amorgos metrisch abgefasst und ob zu Anfang 
Σντλιης ττοτζ καλός zu lesen ist, lasse ich dahingestellt.

καλός.
Bei den j i i n g e r e n  E l e g i k e r n :

Mimn. καλόν 16.
Simon, v. Keos καλοί καλάν 1561.
Theognis καλάς 1259, καλόν 17 zweim. 960 994, καλά 282 

652, καλέ 1280, καλών 696 1282.
Imclir. Epigramm des Mikkiades aus Delos (ATT. Jahrh.) 

καλάν 59 1.
Bei den j i i n g e r e n  I a m b o g r a p h e n :

Ananias καλών 5s B ergk.
Herodas καλόν IV  39 VI 21, καλών IV  20, κάληιοιν V I I 115.

καλός  war also die a l t e  u n d  u r s p r i i n g l i e h e  Form des^ 
i o n i s c h e n  D i a l e k t e s  Ob sie auch von den ionischen Pro- 
saikem der guten Zeit, von Hekataios Herodot Demokrit u. s. w., 
gesprochen wurde, werden wir nie wissen: ein triftiger Grund, 
sie ihnen abzusprechen, liegt nicht vor.

91. -«■/.- aus - ά κ / - ?

φάρμακος  „Siindenbock“ Hipponax 5 6 7 8 9 37s: da- 
gegen φάρμάκον „Heilmittel“ mit metrisch moglichem a 19* 138. 
Von H arder de a voc. 32, S myth 163 und Meister  Herodas 
689 wird deshalb φάρμακος von φάρμάκον getrennt und auf eine 
Grundform *φάρμακβος  zuriickgefuhrt.

Gegen diese Ableitung sprechen die von W S chulze Quaest. 
Ep. 80 gesammelten Belege dafiir, dass aus zF  im Griechischen
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κκ wurde und dass dieses κκ in alien Dialekten unverandert 
blieb: tarent. Yyjkoq aus *YyJrogy att. λάκκος aus *λα'κ/ος (Hdt. 
TV 19δΐ4.ΐ6 Y U  119s), γλνγ.γ,α Hesycli aus *ylvv„Fa, μ/κκος 
,.klein“ aus *μ/κ/ος, homer, ττελεκκ^ iV 612. πελέ/./.ψεν ε 244, 
ημιπελεκγΜ Ψ851 858 883 von einem Stamme *πελε/^ο- aus 
πελε/.ν-. Vielleicht gestaltete sich aber die Entwicklung von κ /  
verschieden je nach der Lage des Accentes.

-ά- angeblich aus -a iF -.

92· Nach W ackernagel KZ. Χ Χ Υ Π  276ff. soli sich aus 
urspriinglichem -aiF- vor Vokalen im Attischen -a- entwickelt 
haben; GMeyer Gr. Gr. 3 119 verengert und erweitert diese 
Eegel dahin, dass -ciiF- vor den Vokalen ε, t, a im Ionischen 
und Attischen zu -a- geworden sei. Von alien Belegen ist aber 
kein einziger beweiskraftig: jedes attisch-ionische at vor Vokalen 
wurde, wenn liberhaupt das t schwand, ebenso wie in den anderen 
Dialekten in a gekiirzt, mochte dem ca urspriinglich σ, F, j  oder 
iiberhaupt kein Spirant folgen. Dass /  noch eine besondere 
AVirkung geiibt haben sollte, ist ganz ausgeschlossen: denn, wie 
die Inschriften zeigen, wurde at meistenteils im V. und TV. Jahrli. 
noch gesprochen d. h. zu einer Zeit, als F sclion Jahrhunderte 
lang verklungen war. Die angeblichen Belege fiir ion.-att. -a- 
aus -a t/- sind:

δϋήρ  JT180, δαερ Z  344 355, δύέρα  Ξ 156, δα έρ ω ν  als Anapast 
oder Spondeus Ω 762, δαέρων  als Spondeus im ersten Fusse Ω 769: aus 
*δα^Γήρ =  eek. devd\ altb. dcverX, lit. diiveris. In alien Formen kann das 
a n a t u r a  ku rz  sein. Fur δαέρων ist das ohnc weiteres klar. Die zwei- 
silbigen Formen δαήρ, δάερ steben nur im e r s t e n  Versfusse des Hexa
meters, in dem aucb ηΑρης, ιίνηρ mit ihrem natura kurzen a als Spondeen 
gemessen werden (s. oben S. 304 WSchulze Quaest. Ep. 454 ff.); die drei- 
silbige Form δαερα hat als Daktylos treffende Gegenstiicke in ανερα, αγέρι 
u. s. w.: von drei auf einander folgenden natura und positione kurzen 
Silben wird die erste im Hexameter unter dem Versiktus gedebnt, vgl. 
WSciiulze Quaest. Ep. 140ff. 461. Nach dem gleiehen Versgesetze kann auch

αενάοντα v 109 aus αενάοντα lediglicli durch den Versiktus gedehnt sein.
In anderen Fallen ist at, nicht a nach dem Ausweis der 

Inschriften und Handschriften das Regelmiissige :
έ λ α ι α i (urgriech. *ikaTFai) CIA. IV 279a, vor 403 v. Chr. neben 

έλαών CIA. IV 2, no. 53 a 38 anno 418 v. Chr.: es wurde also zu Ende des V. 
Jahrh. b e t o n t e s  -am- aus -atFa- noch gesprochen, u n b e t o n t e s  konnte 
dagegen in a **» a gekiirzt werden. Bei Iferodot ist έλαΐη etets mit ai 
iiberliefert (vgl. die zahlreichen Belege bei Bredow 140). llberliefertes



έλαά bei den attiechen Dichtern vor 350 (erst von der Mitte des IV. Jabrh. 
ab herrscht έλάα in den attiscben Inschriften) ist in έλαιά ζα andern, vgl. 
Blass Aussprache 3 52.

κα ί ω:  \κά\ιο[μί\νων CIA. I 917 (464/457 v. Cbr.), \α\χοκαίοντι CIA. 
II 570 Λ (etwa 403 v. Chr.). Bei den attiscben Tragikern and bei Herodot 
ist fiberall καίω uberliefert. καω bei den attiscben Komddiendicbtern ist 
entweder durch die alten Grammatiker an Stelle des ricbtigen καίω in die 
Texte gesetzt oder eine jfingere Miscbbildnng aus καίω (- -) and καω (- 
dessen « sicb aas tonlosem at in Formen wie κάέτω, κάέτωσαν, κάόμενος 
entwickelte. Das Gleicbe gilt von κ)Αω: altattisch nnd ionisch ist nur 

κ λ α ί ω  (aus *χλαίΓω : *κλα/ϊω) Archil. 13 20.
α ί ε τό ς  (aus αΙΓετό; vgl. Hesych αίβετός· αετός. Περγαΐοι): stets mit 

at in den attischen Inscliriften des V. und IV. Jabrb., vgl. Meisterhaxs 2 
24, und bei Hdt. I 105 8 II 73- III 28n  Archil. 86 (αέτωμα οίκον Hippokr. 
IV 186 4 vgl. Erotian 10 no. XXIX und 5415).

Die drei Beispiele, die W ackerxagel fur ion.-att. άϊ aus 
-cuFi- anfiihrt, sind als uusicher abzulehnen:

αΐοσω  im Homer, αΐοσω bei den Tragikern, att. αττω (άΐοοω bei 
Hdt. IX 62n Hippokr. V 5962o 648,8 VI 3547 VII 2867 VIII 8819 u. s. w. 
mit unbestimmter Quantitat des a) ist sicher nicbt aus *Εαι-χίκ-ίω ent- 
standen, da sich im Homer keine Spur von anlantendem .r’ findet; att. 
δήδός  ecbwerlich aus *6αι«Γίδος, vgl. homer, δάΐδων, δάΐδας aus *δά^ϊδων, 
*δ&Γϊδας; fiber % δης, nach Wackernagel aus *ΑΙΓίδης, vgl. § 93.

Dagegen: att. έ λ α ί ι ν ο ς  CIA. II 678B10 (378/369 v. Cbr.), *Ελαι ΐ ται  
CIA. I 2284 (452 v. Cbr.) 229e (451 v. Cbr.), Ά χ α ι ϊ κ ά  CIA. II 716A7 
(330 v. Chr.) vgl. Meisterhans * 26, Ά χ α ι ΐ η  oft bei Hdt. (darnach auch 
bei Semon. 23 Άχαιΐης zu lesen).

Auf att. θηβάΐς zu Θηβαίος, Κωπάΐς, Κωηαδος zu Κωπαΐος gehe icb 
nicbt weiter ein, .da bier ein F  fiberhaupt nicbt im Spiele ist.

9 3 . Die neben a ausgefallenen S p i r a n t e n  sind n ich t  
n a h e r  zu bes t immen.

ΧΑ ΐ δ η ς  mit langem a war die echt-ionische Form, wie die 
I a m b o g r a p h e n  und A n a k r e o n  beweisen:

Semon. *Λίόης l u  7117.
Anakr. ΧΑιδεω  43 s im trochaischen Tetrameter. Es ist un- 

moglich, b ie r. ^ _  mit aufgeloster Arsis zu lesen: denn der
Genetivausgang -εω wird bei den ionischen Dichtern ohne Aus- 
nahme e in s i lb ig  gemessen s. F ic k  BB. X I  267.

Herod as ΧΛ ιδ ψ  I I I  17.
Bei Phoenix 2 w (Athenaeue XII 531a) lasst das Metrum die Wahl zwi- 

ecben '*Αώην (M -) und *ίΐδην (~ - -).
Dass in der alteren ionischen P r o s a  das lang gesprochen 

wurde, diirfen wir danach als sicher annehmen.

W·
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HeraMit Ιάίδης 127.
Demokrit Idttdeco in ΑΤΓ, 'Λί'δαο in M Mor. ed. N atobp 96 

(Stob. Eloril. IV  75).
Hdt. Ζέιδψ  a, ! 'Λδψ  b I I  1222.
Bei Homer 1st das a bald lang und bald kurz in dem Ge- 

netive ^Λίδος : υΛϊδος. Alle iibrigen Formen enthalten kurzes o: 
*ί4ϊδι, \4ίδης, *Λιδψ, *Λιδαο, ^Λιδεω,^Λιδψ,^Λϊδωνεύς s. H abdeb 
de a vocali 34ff. Die E l e g i k e r  stimmen hierin mit Homer 
iiberein:

Tyrtaios *Λίδψ  12 se.
Mimnerm ^Λ ιδψ  2 n .
Theognis ^Αϊδος 917, aber *Λίδαο 244 427 905, \Λιδεω  703 

726 802 1014 1124.
Eine in jeder Beziehung befriedigende Etymologie des Namens ist 

noch nicbt gefunden. ^4td- aus * A t  F ib - ,  wie δάήρ aus *δαιΓήρ, nach 
W ackebnagel KZ. XXVII 276, — aus **AFFib- und dieses aus **4v- 
F ib -  (genauer q-cid- =  \i-vid·) W Schulze Quaest. Ep. 468, — aus * tio -  
F ib -  und dieses aus *aoFo-Fib- „Beberrscher der abgescbiedenen Seelen“ 
F roehde BB. XX 205 (*aoFo- =  zd. atihva, esk. asu „Seele“, ved. asu- 
ntti „Abfubren der Seelen ins Jenseits“ Oldenberg Religion dee Veda 
524 ff.).

ii;r
II. &  aus zwci Vokalen kontrahiert.

94. a. Die Ka tegor i een .
Durch Kras is  verschmelzen τ α  α λ λ α  zu τ α λ λ α ,  τ ά  ε μ ά  zu 

τ α μ ά ,  υμΙ άγα&ός durch * / Μ χ α γ α & ό ς  zu κα γ α & ό ς , καί εγώ 
durch *γχχχεγώ zu λαγοί, υμΙ ψ  durch κα/rjv zu κα κ

In den Verb i s  auf  - ά ω  werden kontrahiert ά χ ε  und ά χ η  

zu ά :  τ ι μ ά τ ε  aus τ ι μ α χ ε τ ε  und τ ι μ α χ ψ ε ,  α χ ε ί  (wenn ε ι  unecht 
ist) zu ά: τ ι μ ά ν  aus τ ι μ ά χ ε ι ν ,  ά χ ε ι  (wenn ε ι  echt ist) zu a n  

τ ι μ α ι  aus τ ι μ α χ ε ι .

b. E in ze ln e  bemerkenswerte Worte .

9 5 . a aus ά(σ)ά.
/,αρά-δοΥ.έω „aufmerken“ Hdt· V H  163s 168n: zusammen- 

gesetzt mit dem Nominativ Plur. κάρο Hymn. Demet 12 «  
*κάρο(σ)-ο vgl. J S chmidt Neutra 122.
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y-ofa\ Semon. 24 und oft bei Hdt. z. B. I 119i3 132io.is.ie 
2I69 II 47u, aus */MtF0{a)-a.

9 0 . a aus a fa.
ά ν ά λ ΐ σν.ω, αν άλω - .,aufwenden“ aus *dra-fa?.icr/.w, *ava- 

fat.w-: Inschr. άνάλίσν.ειν 1393τ/38 (Blnschr. 72u 1589 22121,23 

sind nicht ionisch). Theogn. avahooiv 903. Hippokr. sehr oft z. B. 
ava)J<r/Mv I H 1113. 2 1 , αν&λονται I w 524 Y H  588s, ανα).ωσις 
Y 292 s u. a.

Mit Augment άν-ηλ- aus av-ifa).- z. B. Hippokr. άνηλωται VII 514 M 
583 e. ,

α τη  aus *afaxij: Solon 4s6 13is.68.75 Hdt. I 3228.so De- 
mokr. Mor. 127 ed. Xatorp; ατηρός Theogn. 433 634 Demokr. 
Mor. 203 ed. Xatobp.

t 'b er α τη  Archil. 73 s. oben S. 239 § 7.

9 7 . ά aus afa oder aft.
a λ η g „gedrangt, geschaart, vereinigtu, αλίζω  und αλέω  

,?sammeln“, ά λ ίη  ^Yersammlung^: άλ- entweder aus *afe?.- vgl. 
άε?.λης Γ 13. aeDJg· ά&ρόον Hesych (so W ackernagel KZ. 
X XY 11I 131) oder aus *afaλ-, der schwachen Form zu afe/.-. 
Die Lange des ά ist verbiirgt durch d?Mg Kallim. Fragm. 86 

Schneider, αλίσας Eurip. Heraklid. 403 Herald. Main. 412. 
Gleichen Stammes sind έίλλω, έελμένος, l'o)xt, ά-ο?.λής, lit. su- 
valyti ,.ernten, zusammenbringen“: F ick Idg. Worterb. I 4 551. 
P rellwitz Griech. Etymol. 85. — Belege:

αλ ής  sehr haufig bei Hdt. z. B. I 133T 196e II 638 ΙΠ 13 6 IV 184,4 
VII 1571S 23610 IX 857 u. a., und Hippokr. z. B. άλες (etets mit diesem 
Accente in den Handschr.) V 64821 VI 162s 164,4 168,e 170lo 204,3 VII 
8S, 1624, άλέες VI 192,a, άλεα VIII 62, 412, u. a.

αλεο)ς άϋρόως i Qjogsen an8 <jem JHippokrate% bei Galen
α λ ε ό χ η τ α ·  M e o w ,. , E x e g e s  m
α λ ε ο υ o i v  αϋροιζονσι ι
α λ ί ζω  oft bei Hdt. z. B. άλίζεtv VII 12β, αλίαας I  80β 119κ, aha- 

Οηναι I 795, αλιομενοι IV 118a VII 172β u. a. m., und bei Hippokr. 
z. B. άλιζόμενον V 6564, αλιο&ρ VI 168 ]e VII 28020, άλισϋ&τα VII 10,. 

α λ ί η : Hdt. άλΐην I 125< V 29e 79 M άλίης VII 134,.

98 . a besser aus a fa  als aus άβη .
α υ θ ά δ η ς  attisch und ionisch, Hdt. ανΰάδεστερος Y I 92n  

(besser ανχάδεσχερος zu lesen, vgl. α ν τό δ η ς · αυτός ϊφ  εαυτόν

& 

£

4
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Hesych), Hippokr. αυ&άδεας I kfl 712 (iiberl. αν&αδίας), αν&άδης 
IX  2002 : aus * αυτά-βαδης oder * αντά-βήόης =  urgriech. * αυτά- 
βάδης nach W ackernagel KZ. X X V III 130ff.

Apoll. Dyek. de pron. 94c (Schn. 749) nennt als ionische Form αντώδης .  
Ibr Verbaltnis zu ανϋάδης ist umstritten. Wabrend JSchmtdt Pluralb. 147 
ion. αντώδης auf *αντο-βάδης zuriickfubrt und als die lautgesetzlicb 
a l l e i n  berecbtigte ionische Form ansieht, die der attisclie Dialekt, um sie 
von den Anderes bedeutenden Worten auf -ώδης zu sondern, lautgesetz- 
widrig in ανϋάδης umgestaltet haben soil, — sind αντώδης und ανϋάδης 
nacb Wackernagel KZ. XXVIII 130 ff. Debnungsgesetz 47 zwei ganz ver- 
scbiedene W orte: jenes ein Adjektiv auf -ώδ*]ς, dieses aus *αντά-βαδης 
oder *αντά-βήδης kontrabiert (vgl. αδής' άτερπης, αδές* αηδές, αδία* αηδία 
Hesycb): αντά- Stamm des Femininum wie in 9Αλκά-(ϋοος), πνλά-(ωρος), 
τιμά-(ωρος) u. a. („das Adjektiv des Eigensinns . . .  ist von Hause aus ein 
Femininumu, ανϋάδης =  ,,τοΐς αντής =  εαντής αδεαι πειϋομένη").

Eine Vermittelung zwiscben beiden Ansicbten wurde darin bestehen, 
dass wir α ν τ ώ δ η ς  mit JSchmidt in * α ν τ ο - β α δ ή ς , und ανΰαδης: αντάδης 
mit Wackernagel in *avτ ά - β ά δ ή ς  auflosten. „Eigensinnig, selbstbe- 
wusst“ war sowobl der Mann, wie die Frau: „ibnu nannte man dann 
αντο-βαδής, „sie“ dagegen αν τά-βάδής. Im ioniseben Dialekte bestanden 
beide Adjektive neben einander; das Attische gab das eretere auf, vielleicbt 
weil es seltener als ανϋάδης gebraucbt wurde.

Ich habe bier ανϋ·άδης nacb Wackernagel erklart, muss aber kinzu- 
fiigen, dass sein geistreicber Einfall eine ungewobnlicho nominale Kom- 
positionsbildung voraussetzt: Pronomina und Adjektiva pflegen als erste 
Glieder einer Zusammensetzung obne Riicksicbt auf das Gesammtgescblecbt 
o-Stamme zu sein. Fick (brief!. Mitteil.) verwirft desbalb Wackernagel’s 
Deutung und lasst ανϋ-άδης aus *ανϋ-άδης (das dem αντ-ώδης =  *avto- 
βάδης gegeniiber eine jungere Bildung sein wurde) durcb nacbtraglicbe 
Fugen-Debnung entsteben.

Nocb ein Wort iiber das Etymol. Magn. 174, 50fif. ά φ α δ ό ς · έχΰρός, 
παρά το άφανδάνειν. καί ά φ α δ ί α  ή άπαρέοκονοα, έχΰρα. Εϋπολις ΪΑνδρο- 
γννοις' *δοκώ μοι ννν όράν ά φ α δ ί α ν « Prellwitz Griecb. Etymol. 39 bat 
aus άφαδός, άφ&δία einen Stamm *άβαδ- =  βαδ-  erschlossen und diesen 
aucb in ανϋάδης =  * αντ(ο)-άβάδης finden wollen. Doch lasst das re jener 
beiden Worte verscbiedene andere Deutungon zu.

99. « aus αχε.
αριστον  „Friihstiick“ aus *αχέρι-στον zu zd. a y a re  „Tag“, 

got. a ir  „friiha ( F ic k  Id g . Worterb. I 4 358, P r e l l w i t z  Griech. 
Etymol. 31): Hdt. αριστον I  63s. 4 I I I  2615 , Hippokr. άρισταν 

' Ιω 123ί 168 2 , αριστήσωσιν I kQ 1237 1244 168s 9 άριστήσαι I kQ 
125c, άριστψ  V II 22 0 i u. s. w.

Hoffmann,  die griechischen Dialekte. III. 21
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100 . a aus afe.
α&λον aus *afe&?*or: Inschr. ά&λοις 5 aus Kume, ά&λον 

100 aus Lampsakos. — a$/.a Archil. Ep. 104 1 (iiberl. άεΰλα). 
Herod as I  51. — α&λον Theogn. 971 994, α&λων 1014, πεντά· 
(ϊ)χχν Xenophan. 2ιβ, πεντά&λενων 2%. — ά&λα Hippokr. Ρ* 599 .

Bei Hdl. stet%άεϋλος ,  α ε ϋ λ ο ν ,  ά ε ϋ λ έω ,  ά ε ϋλ εν ω ,  πεντάεϋλον ,  
ά ε ϋ λ ο φ ό ρ ο ι  (Bredow S. 192), ebenso αεϋλον Mimn. 113 Tyrtaios 1213 
Xenophan. 2 β, άεϋ)χνο>ν Xenophan. 2.,,.

αν.ων aus *ά-βεν,ων: Hdt. άν.οντος Π  1 2 0 4 , άν.οντας ΙΥ  120 1 9 , 
αν.ων ΙΥ  164ΐ9. Demokrit αν.ονσίων Mor. 131 ed. N atorp (bei 
Stobaeus in SMA). Ob αν.ων bei Hdt. richtig iiberliefert ist, steht 
dahin; die gewohnliche Form der Handschriften ist aevxov:

άέκων I 3 5 ,8 45 10 II 6δ19. 21 IX 111*, άεκοντες VII 2223 VIII 108, 
-ντας VIII 80 5, -oVrων III 886 V 3014, άεκονση II 1314, άεκονσιον II 1626. 
Vgl. Theogn. άέκων 371 467 471 1379, άεκονοιος 1343; Htppokr. άεκονσιν 
Dat. PI. Iw 196ls (auf diese Stelle bezieht schon F oes, spater auch L ittre 
Erotian’s Glosse 419 άέκονοιν ον βούλονται): das statt άέκων iiberlieferte 
άκέων III 2162 kann so entstanden sein, dass einem ursprunglichen άκων 
ein ε iibergeschrieben und dann von dem nacbsten Abschreiber an die 
unrichtige Stelle eingeruckt wurde.

ά λ λ α ν τ a ,,Wurst“ Akk. Sg. Hippon. 48 aus *αλλά-βεντ-α 
..die knoblauchreiche“ : * αλλά aus * αλ£α zu lat. allium „Knob- 
lanch“ (Prellwitz Griech. Etymol. 15), vgl. Hesych άλλψ  · λά- 
χανον 5Ιταλοί . . .  εξ ου »άλλαντοπωλης«.

άρ&η-  aus *αΤερ&η-, passiver Aorist zu άείρω : αερ- „heben“: 
Anakr. άρ&είς 19; Hdt. άρ&είς I  90ia V II 38a/3 IX  49s, εηαρ- 
τέντες  V 815 91 π  VI 132? V II 9 n  18is, άπαρ&χς I  212*; 
Htppokr. άρ&ηναι Ρ δ 39 ao vgl. auch επηρ&η I ku*205i.io 21 Is. 
Dagegen bei Hdt. als Ausnahme: άερ&έντες I  Ιβδι» IX  5 2 4 .

Bemerkt sei aber, dass άρϋήναι auch zu αίρω: Stamm «ρ- (s. unten 
S. 324) gezogen und dementsprechend mit a angesetzt werden kann.

αργός  aus *ά-βεργός „untatig, unbearbeitet“: Hippon. αργός 
28, Herodot αργόν I I I  7819 V 6 5 , Uemokr. Mor. 128 Natorp αρ- 
γ ΐψ  (Stobaeus in LMA), Hippokr. αργούς I ka I3ai> αργό· αγύμ
ναστα η λευκό Erotian Gl. 45 1 , αργίη I I I  32413 V I 527 . Bei 
Theogn. 584 αργά nach E ldick (έργα Iiberl.).

Dagegen άεργοι Hippokr. VI 22 7 in A (άνεργοι die iibrig. Handechr.); 
bei Theogn. άεργός 1177, εκάεργος Tyrt. 3 8 Solon 13M.

d Ferner n u r  o f f e n iiberliefert:
άελτζτον Archil. 74 ,, άελπτίης 643, &ελπτa Sol. 36.
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τ ε τρ αέ τ εα  Hdt. IV 1877, πενταετής I 13ββ, -ετεος I 1365, εϊκοααετεος 
I 136 6. Die Ausstossung des a in πεντετηρίς (=* πειπαετηρίς) Hdt. ΙΠ 9 7 17 
IV 94:* VI 111 8 war durch die Lage des Accentes verursacht.

άέξω Semon. 7 & Demokr. Mor. 56 ed. Natorp Theogn. 1031 1276 
Sol 27 6.

1 0 1 · cl aus ά βε : άβη.

Κάρ,  Κάρός  aus *Ιίάβήρ ; *Κάβερός vgl. Καειρα J  142 
Hdt. I  9216 146η Υ 882 (im Homer Κάέρες Κ428, Κάερών 
Β  867 statt Κάρες, Καρών moglich): Κάρ Archil. 24, Καρών 
Blnschr. 248a5, Κάρες Κάρίη Κάριος Κάριν.ός oft bei Hdt.

1 0 2 . a aus aft],
άδής,  άδίη  aus * ά-βηδής, *ά-βηδίη: Bekkee Anecd. I  22s 

oi *'ΐωνες την αηδίαν συναλείφοννες τρίσνλλάβως γράφονσι, vgl. 
bei Hesycli άδής· άτερινής, άδές* . . . i'not, δέ αηδές, άδίακε- 
λενΰφ' αηδία (zusammengeflossen aus άδίφ· τ,ελεν&φ und άδίη' 
αηδία), vielleicht auch άδεϊ· ανιαται u. a. m.

Oflen sind iiberliefert αηδίας Demokr. Mor. 54 ed. Natorp, άηδέατερος 
Hippokr. IkQ 1121.

Ebeneo άηδόνος Archil 156 aus *&βηδόνος.

• δαμων  jjkundig41 aus *δάβήμων: das bei Archil. 34 tiber- 
’ lieferte δαήμονες ist im Verse dreisilbig gemessen; daraus folgt, 

dass die 1)eiden ersten Yokale kontrahiert waren und dass δάμονες 
*.(mit F ick BB. X II I  174) herzustellen ist. δαίμονος Heraklit 97 
 ̂ist wahrscbeinlich aus όαήμονος, nicht aus δάμονος verderbt; 
δαήμονες Demokr. Mor. 33 ed. N atorp (bei Stobaeus in T r : 
fehlt MA).

J a v a  aus * Αανάβη B e c h t e l  Ion. Inschr. zu no. 99: Javai 
Hekataios Fragm. 358 MDl l e r  (der F o rm  wegen angefiilirt).

Offeu iiberliefert bei Hdt. Δανάης II 91 β VI 53a. ο VII 61 n 150e, 
ebeneo Ααναιη — Δανάη Inschr. 127 aus Milet (IV. Jabrh.); Δανάης 
Ξ 319.

103. a aus άβει (wenn ει u n e c h t  ist).

αρ- „keben“, Aoriststamm, aus άβειρ- vgl. S olmsen KZ. 
X X IX  355. Belege:

Inschr. Ιπάρει 3 Sg. Conj. 113s, έτζάρας 113».
Semon. αρειεν 7 so.
Herodas άραις Opt. V 71 (neben ήειρας V II 64).

21*



Hdt. Mit -αρ- in b und -αιρ- in a sind iiberliefert: εττάρας 
I 90,8 II 162is, εξάρας IX  794 107u, άράμει·οι VII 132s; 
dagegen ατταιρωβι VEH 57 4 60 4 in a b (vielleicht Praesens?), 
ετιάιρας A: -αιίρας B: -oijpac R: -άρας V I 87is, άειράμενος VI 
444 ΛΤΗ 94s, αειράμενοι a: αίρά- b VI 14β (άειραμειοvg a: 
-poii- b VII 156s, άείρασ&αι b: ·ρεσ- a VII 2126? αειράμε*ον\): 
•ρό- a VII 209ιβ). Im Indikative: άπηρσν ab VI 99ι, ήραν b: 
τμρεη' a IX  59β. Ιίξρε aV': -^ειρε B VI 126* (η ans ε-ά). 

HJjj[fokr. i τιαρας VIII 236*o.
Dagegen nocb die o f f e n e  Form bei Archil, χαρήειρε 94· and He· 

rod as ηειρας VII 64.

A n m e r k a n g .  Von den bei Herod at nnd Htppokr. neben einander 
nberlieferten Prasentibns άείρω nnd αίρω ist dieses nicbt aas jenem ent* 
standen rgl. Beugmaxs KZ. XXVII 196 ff.: άείρω =  *aFtiow, αίρω =  *.Γάρΐω. 
Bei den ioniscben Dichtern ist das Praesens άείρω bis jetzt nicbt belegt.

άε ίρω:  H d t  I 204* II 1254. 6 ΠΙ 144, VII 101. 143„ VIII 56*
140,,; Htppokr. in A VI 124e, in θ  VIII 88*, 274c 354„ n. a.

αίρω:  H d t Βεαίρεις VII 10**, εχαίρωοι VIII 57, 60,/* (Aorist?); 
Htppokr. in A P» 196,, V 616„ 676„ VI 48®, in θ  VIII 236, 9 n. a.

qarog  aus qaurog =  * qaFiavog: Φσνό-μαχος Inschr. 145, 
das ά in der Arsis des Hexameters. Anch in dem ionischen 
Xamen Φάνο-φών nach Fick-Bechtel Griech. Personn. 3 274.

φ α ν τ ό ς  ans aolischem φίίετνός enthalt der bis jetzt nor aas ErTtbrai 
belegte Name Φδττόϋεμις JBInschr. 206a »9 nnd aaf Manzen Coins Brit. 
Mas. Ionia 123 no. 57—60, vgl. den tbasischen Xamen Φαιέντον Th Inschr. 
185 *=* Φαεττον.

104. at aus άΡει (wenn ει echt ist).

a ίδιο aus *ά^είδω: Archil. αιδων 123; Anakr. αιδώ 45s; 
Phoenix αιδων lie , αιδει 2u ; Theogn. Aiyνρ άιδεμεν 939 (besser 
als Uy άείδεμει), αισονται 243; Heraklit σνναιδον διάιδον 59, 
αιαμα 127.

Dagegen offen: Archil, άεώε 57; Anakr. άείδειτ 6 5 ,; Phoenix άείόω 
1»  (oberl. τοοαντ είόώς), rjtioa 2 , ,  (feblt in £  nnd ist in A sicber nor 
Van ante zn ήράσ&ηε); Herodas άείόειν I 71 IX 10; Solon αειόε 20 ,; Theogn. 
άείδων 533 u. o. Die H&ndschriften Herodofs kennen nnr άείόω (Bbedow 
p. 192) z- B. άείδονοι II 605 79 ,, ίχαείόει I 132„, άείόοντες Π 79,. άεΐοα* 
άείοας I  24,,. 14, άειομα II 79, η. s. w.

Neben αειν.ης, άειναη, άειιεέλιος sind bei den ionischen Au-. 
toren a iv.ί η, αΐν.ίζω, α ικελ ιος  uberliefert Da wir uber die; 
Quantitat des a in den drei letzten Fonnen nichts wissen, so ist
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es natlirlicli stattliaft, sie mit F ick BB. X I  262 als άιγ,ίη, αικίζω, 
ar/,έλιος aufizufassen und in άεικίη, αβικίζω, αεινΑλως aufzulosen. 
Doch hat άεινής — αΡειν.ής die schwache Form αϊν.ής =  *aFi- 
ν.ής zur Seite gehabt (αΐνώς X  336), und auf ihr beruhen attisch 
alvJa, av/XCta ( =  * aFivJa, * a Ρινίζω), deren Herleitung aus αει- 
ν.ία, άειτίζω unmoglich ist, da diese Fonnen im Attischen zu 
cc/.ta, αν.ίζο) batten werden miissen, vgl. W Schulze Quaest. Ep. 10. 
Es konnen also im Ionischen, das starkes άείρω und schwaches 
αίρω besass s. oben S. 324, auch αειν,ής  =  *ά-ΡεΓ/,ής und 
α ΐ ν ή ς  =  neben einander bestanden haben.

άε ικής ,  ά ε ι κ ίη ,  άε ικ έλ ιο ς : Solon άεικές 54, άεικέα 36 άεικελίοισι 
426; Theogn. άεικέος 811; Herodot άεικές III 248 335 VI 98l t , άεικέστερα 
ΛΤΙΙ 138, άεικεΐχι I 73,β (Quelle nur a), άεικείηι a: άεικίη R (:άκιη V') I 
115β, άεικείης a: άϊκίης b III 160Λ/β; Hippokr. άεικές 131 e.

α ΐκ ΐη ,  α ΐ κ ί ζω ,  α ΐ κ έ λ ι ο ς : Semon. αΐκιζοίμεϋα 1S4; Herodas αΐκείης 
II 41, αϊκίσηι II 46, κατ·αικ(σασα V 12; Theogn. αΐκελίφ 1344. .

105. ά aus η a-.
αρα Archil. 862 895 95 und oft im Hippokr. (neben ήρα): 

aus ή αρα kontrahiert nacli A hrens Kleine Sclir. I  60 61, 
P rellwitz Griech. Etym. 28, Meister Herodas 863, Smyth 249, 
GMeyer Griech. Gr. 3 210 u. a.

Daneben ist ήρα  als ionisch bezeugt: Herodas IV 21 V 14; Hippokr. 
V 24812 278u  288R. e 352e 424* 4362 550<V11 5645 606c *62010 6222 
*622 J6. 17. 19 *624β *626,β. ,9 *634,e *63619 *638, *642< u. a. (an den mit 
* bezeiebneten Stellen stebt in A αρα, in den iibrig. Handschr. ήρα). Dieses 
ήρα verhalt sich zu άρα wie ion. χΑφροδίτηι Naukratis by WMFlinders 
Petrie I pi. 35 no. 700 zu ion. τ'Ηφροδίτηι ebenda II pi. 21 no. 701: dort 
trat Krasis, bier Apbaeresis des d- ein, wenn niebt etwa ήρα in ή ·+· $a 
(etatt in ή 4- αρα) aufzulosen ist.

ΠΙ. ct aus η (w) und cc „kontaminiert“.

106. Die meisten der von K retschmer K Z , X X X I 295 
aufgezahlten ionisclien Worte, in denen a aus η(ω) und t in 
Folge des Ausgleichungstriebes „kontaminiert“ sein soli, haben in 
den vorigen Abschnitten bereits eine andere Erklarung erfahren 
(ψαρ S. 313, π τ α ξ  S. 309, μ ά λ λ ο ν  S. 304, α π λ ά  δ ί π λ α  
S. 299, αυ&αδης  S. 321). FUr das allein nocli iibrig blei- 
beiule βλοξ,  βλάν,ός „schlaff, feig, dumm“ Heraklit 117 fehlt 
eine sichere etymologische Deutung. Es kann kontrahiert sein
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(etwa a us */?λα(σ)-α|) oder zu den Scheltnamen auf - a £ : -cc/.oz 
(KCbdter-BllASS Gr. Gr. I s 479) gehoren, deren ά auch noch 
der Deutung harrt (-ctz- aus -ακΛ? s. oben S. 316). Jedenfalls 
wiirden wir mit einer urspriinglichen Flexion att-ion. *βλήξ: Gen. 
*β?Μ%ός zwei  nnbekannte Grossen einfuhren.

Eher noch konnte man auf $άξ ,  § ά γό ς  ..Weinbeere" ver- 
weisen: denn in der von F ick Idg. Worterb. 1 4 577 rekon- 
straierten Flexion srbg: srogti =* £cJ£: bcr/i ist wenigstens der 
Nominativ $ώξ als Nebenform von §άξ wirklich iiberliefert Aber 
hier kommt latein. fra gum .,Beere~ (aus *srdgum) dazwisehen. 
dessen langes σ fur eine dreifache Stammesabstufung bay- : ovry-: 
$ay- spricht. Es kann also a t t  vom starken Stamme bay· 
gebildet sein, der auf die obliquen Casus ubertragen wurde. Dem 
attischen £ά£ entsprache dann im Ionischen §ήξ, und ob die 
Ionier nicht so sagten. wissen wir nicht: jedenfalls beweist §αγες 
bei Hippokr. T I  438* nichts dagegen.

In att. κα ρ /c rSeekrebs^ =  sidl. χωρίς kaim a lautgesetzlich 
(Grundform *καρΛς) entstanden sein.

IV. a  in Worten nicht-ionischer Heiraat.

107 . A ll gem e ine R e g e ln  dariiber, wie die Ionier ein 
urspriingliches ά in solchen Worten behandelten, die sie aus an- 
deren Sprachen oder aus anderen griechischen Dialekten fiber- 
nahmen, lassen  s ich n i c h t  au f s t e l l en .  Xach K retschmer 
K Z. X X X I 286 ff. sollen die Ionier ein ά in denjenigen fremd- 
sprachlichen Worten, die sie vo r dem Wandel des a in η kennen 
lernten, in η verwandelt haben, wahrend die ihnen nach diesem 
Lautwandel entgegentretenden Fremdworte das a unverandert 
bewahrten. Der Z ei t p u n k t  der Entlehnung oder des Gebrauches 
eines fremden Wortes war aber nicht allein massgebend: es kam 
ausserdem wesentlich darauf an, ob das Fremdwort so durch alle 
Schichten des Yolkes drang und so oft gebraucht wurde, dass es 
den einheimischen Worten ebenburtig zur Seite trat, oder ob 
man es als fremdes W ort noch deutlich empfand. In dem letz- 
teren Falle war es nicht den ionischen Lautgesetzen unterworfen.

Am kompliciertesten liegen die Verhaltnisse bei den E i g e n n a m e n  
a u s  a n d e r e n  g r i e c h i s c h e n  D i a l e k t e n .  Dire laotliche Gestalt hangt 
im Ionischen ganz von individneller Willkubr ab. Bei Herodot sind die
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weitaus meisten doriechen und achaiseh-aolischen Eigennamen ionisiert, 
haben also η sta tt «: eine kleine Minderzabl bat aber ihre doriecbe Ge
stalt (also aucb «) bewabrt. Wollte man diese Minoritat nacb der Majo- 
ritat meistern, so wurde das yerfehlt sein.

Die folgenden Belege fur ein im Ionischen unverandert be- 
wahrtes a iii Worten nieht-ionischen Urspnmgs sollen naturlich 
nur Beispiele sein: Vollstandigkeit ist hier ebenso zweeklos wie 
unmoglicb.

v>'.·

108. In Worten aus fremden Sprachen. 
a. In Appellativis.

Vgl. Lewy Die semitiscben Fremdworter im Griecbiscben 1895.
Aegypt β ά ρ ι ς  „Schiff“ Hdt. I I  96ie: L ew y  97. Ein echt- 

griechisches Wort ist φάρος, s. oben S. 313.
Vor dem Wandel des ΰ in η lernten die Griechen kennen: κάμηλος 

*=* hebr. gamut (Lewy 1), λήδανον Iidt, III 112j vgl. Ill 107 * =  arab. ladan 
(Lewy 46), wabrscheinlicb aucb κήπος : κήβος „Affe“ (Lewy 6). Ganz un- 
sicher ist der eemitische Ursprung von σήψ (Lewy 13), αής (Lewy 16), 
άκαλήφη (Lewy 50).

b. In  E i g e n n a m e n ,  L a n d e r n a m e n  etc.
Die fremden Namen, deren Stamm auf -a (-a) endigt, werden im Ioni- 

ecben nach der I. Deklination abgewandelt; ibr a (a) ist also regelmassig 
durcb η vertreten. Auf die fiir die Chronologie des ionischen Wandels 
von « in η wichtigen Namen Μήδοι, Μίλητος, Αλικαρνησύός, Σαρπηδών 
u. a. m. komme icb bei η zuriick.

Persisclve Namen mit a sind im Hdt. ausserordentlich 
haufig z. B.:

-αμης : ’Λρσόμης (-ό- Aeschyl. Pers. 38).
-άνης : 'Ηζάνης =  pers. AzCin.
·άθ7της «  altp. -dspa „Ross“ (aus -dgva)\ Κρανασπης, Σατ- 

ασπης, ζΥστασ7εης «  WiMdspa.
-βάζος «=> altp. -bdzu „Ann“ : ’Λρτάβάζος, 'Λρταβάζάνης, 

Μεγάβαζος, ΟΙόβάζος.
-βάνος : *Λρτόβάνος «  pers. Artewdn, Artabdn.
-βατής : ΐΛρταβάτης, Μεγαβάτης Hdt. und Inschr. 17114 

1738β (-α- Aescbyl. Pers. 23).
Αΰρεϊος — altpers. Ddrayavaus.
-δάτης =» altp. ddta „gegeben“ : Μιτραδάτης, Κψδα-δαταν 

Aeschyl. Pers. 973.
-πόνος «  altp. -pdna\ Μεγαπάνος.
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-ράμιης : ’Λριαράμνης =  altp. Ariydrdmna.
-τανης : Όνανης =  altp. U-tana, u. a. m.

P o n t i s c h e  Namen: Μάρες, Φασις u. a.
Sky th ische  Namen: Αίριάντας, Θαγιμασάδας, Μάδνης 

u. s. w.
Im Index zu Herodot findet man zahlreiche l ibysche (z. B. 

Ι4δΐ'λόω', Γινδανες), e g y p t i s c h e ,  lyd ische ,  lykische u. a. 
Namen mit a.

Bisweilen wird derselbe Name das eine Mai mit a, das andere 
Mai mit ionischem η angefuhrt. Der von einem Kolophonier auf 
dem Koloss von Abu-Simbel eingeschriebene egyptische Name 
Ψαμμάτ(Ιγωι) Inschr. 112 lautet bei Herodot stets Ψαμμήτιχος.

In der Inschrift 171 stelien ι ν .αρνανέco v 2, ’Λ λ ιν .α ρ - 
vaaoio jv  u  und *Λλι ν.αρντ{σσόν  4o/4i neben einander. Man 
pflegt das a der beiden ersteren Formen als lang anzusetzen 
(F uochi 212. S myth 161): doch ware es dann auffallig, dass 
dieselbe Zeile -νησσύς und -νασσενς enthielte. Da das η im Stadt- 
namen selbst, das a in dem von ihm abgeleiteten Adjektive auftritt, 
so kann das a kurz sein und ^λιν.αρνησσος im Ablaute zu cAth- 
ν.αρνάασενς stehen: ebenso bei Anakreon ’ΐάλνσίονς 13 B im Ab
laute zu Ίηλνσος Hdt. I 144 n . Durch Herodot’$ ^Αλιν.αρνψοείς 
wird diese Auffassung nicht in Frage gestellt.

Warden fremdlandieche Namen von den Ioniern v o l k s e t y m o l o -  
g i e c h  gedeatet oder gar umgestaltet, so tra t η  fur d ein z. B. Δ η ι ό κ η ς  
Pereer H d t. I 16 ff. =  D ayaukku  J u st i Iran. Namenbnch 76 mit Anleh- 
nung an δήΐος; Ά μ η σ τ ρ ι ς  Frau dee Xerxes H dt. VII 61 114 IX 109 110 
112 =  Am as iris  J u sti 14 mit Anlehnnng an Μήστωρ, Αγαμήστωρ ; Π ρ η  ξ-  
ά ο π η ς  H dt. Ill 30 ff., der erste Teil «  zd. pereska , ssk. prksa  J u st i 255 
mit Anlehnung an ion. Π ρηξ- „thun“.

109. In Worten aus anderen griechischen Dialekten. 

a. I n  Ap p e l l a t iv i s .

να ύ / ,ρά ρο ι , eine a th en i s ch e  Behorde: Hdt. Y 71δ/β.
λο χαγός ,  zu erschliessen aus dem bootischen Namen Λ ο 

χαγός Blnschr. 19 i 3G, ein speciell d o r i s c h e r  Titel: s. oben 
S. 308. Bei Hdt. ionisiert ?.οχηγέω.

ναός  (ion. νεοίς) ist von der Mitte des IV. Jahrh. an als 
do r i s ches  Lehnwort im Ionischen und Attischen nacliweisbar. 
Die beiden Belege aus ionischen Stadten fallen kurz nrich

I
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350 v. Chr. (ναόν Blnschr. 142 aus Priene, Weihinschrift Alex
anders aus dem Jahre 334, nnd ναόν Blnschr. 165 s aus Phana- 
goreia, Weihinschrift von Pairisades I, 347—309, ini attischen 
Dialekte), wahrend ναός in attischen Inschriften nicht vor 250 
v. Chr. vorkommt. M e i s t e r h a n s  2 99 ff.

Nach Kretschmer KZ. XXXI 290 soli auch dor. λαός ins Ionische 
und Attieche gewandert sein. Doch ist dieses Nomen ale Appellativum 
bis jetzt weder in ionischen nocb in attischen Inschriften gefunden. Die 
Trager der aus Athen und aus ionischen Stadten belegten Namen auf 
-λαός (ion. Αγησίλαος Blnschr. 234bβ, -τόλαος Inschr. 8314, att. Άριστολαιδης \ 
Atbener bei Hdt. I 591Γ>, 'Αρχέλαος s. Index zu CIA.) sind sicher oder walir- j 
scheinlich von Geburt Dorer oder Aoler gewesen.

b. In  E ig e n n a m e n ,  O r t s n a m e n  u. s. w.

I n s c h r i f t e n :  Die Trager der beiden Namen Ι4μνντάς und 
Περδίκν.άς (Gen. -ά, Dat. -at, Akk. -c?r) sind Makedonen: Ιάμίν- 
ταν Inschr. 13 A i .5/g B 12. 17, -at As B 5 aus Olynth, 'Λμυντάν 
Inschr. 26* 274 aus Oropos, Ιάμνντας Blnschr. 78b5 ausThasos, 
*Λμνντά Blnschr. 104a 21.24 aus Iasos. — Περδίν.νΜ Gen. Inschr. 
27 4 aus Oropos. Vgl. ferner die makedonischen Namen Λάμέ- 
dcov s!ακρίτου Blnschr. 234as.

Dagegen Άμνντης Inschr. 173 34, Gen. Άμύντεω 2C aus Halikarnass.
'Λν.αρνάνες Blnschr. 234a7. So auch bei Hdt. neben 'Λ/.αρ- 

νψες. Akamanen sind ^Αγεμαγος Ενδαμου ebendais.
Μ αλιεύς Blnschr. 241s.
Durch die Genetivendung kennzeichnen eich ohne weiteres als nicht- 

ionisch die Namen Χαιρέΰ Πειϋίά Thlmchr. 14e. ,2 159, Μεννέΰ aus Iasos 
Blnschr. 104a14.2e.3e. Unioniscli sind ferner die inschriftlich aus ionischen 
Stadten, besonders aus Iasos und Thasos, belegten Namen -αγόρΰς (oft in 
Thasos), 'Αγόριαος, Άδρΰστος, tdsrίων, 1Αριαος, Δάμων, Ίάσων, Ίιαροχλής (oft), 
Νιχΰσίων u. a. (die Belegstellen bei Fuociii im Index).

Archi lochos :  Χαρίλαε 79ι, Ίόλάος 119s. In beiden Na- 
roen andert F ic k  das a in η. Was Χαρίλαος fur ein Landsmann 
war, wissen wir nicht. Ίόλάος, der Begleiter des Herakles, war 
ein dorischer Heros: sein Name erscheint bei den attischen Dich- 
teni bald in dieser seiner dorischen Form, bald ionisiert (Ιολεως). 
War Χαρίλαος von Geburt ein Dorer und empfand Archilochos 
die Namen Χαρίλαος 7όλάος noch deutlich als dorische Namen, 
so ist das iiberlieferte « meines Erachtens nicht zu andern.

Herodot .  Sehr selten ist ein unionisches a im Auslaut des 
Starames: 'Λριατέάς Korinther V II 13710, Γνγάδάς delphisch
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nass V III 32s, ’’Αρισβαν auf Lesbos I  151s ("Αρισβά Strabo 
X II I  590 X IV  635, Αρίσβην B  836 Φ 43, -rp Z  13), Χαράδραν 
V i n  333 in a (·άδρψ  R) vgl. χαράδραν IX  102*.

Volksnamen, Demennamen, Ort&namen u. s. to.:
--άτα ι: vier (f i)xu von Sikyon heissen Λνμανάται V 6811/12, 

3Ονεάται β, c Υάται ?, Χοιρεάιαι 3. Die Bewohner der Stadt Όρνέα 
in Argolis Όρνεάται V H I 7312 in a (·ήτai b). Παρωρεάται Ar- 
kadier IV  148io, aber Παριορεηται V III 73g. Nur mit -ijrat 
z. B. Τεγεηται oft.

A vmqvw I  62j 5. aber Α λαρνψ α  V II 221 2/s.
χΑπιδανός  thessal. Fluss V I I 129$. aber *Ηπιδαν6ς V I I 196jo*
Κρα&ις Fluss in Ackaja und bei Sybaris I  145? V 4 5 3 .
Α άος  Stadt in Lukanien VI 21 j.
Maf.ietog Stadt in Elis IV  14813 (vgl. 3Ιάν.ίστον σ/.δπας 

Aeschyl. Agam. 276; zu μψαστος).
31εσααπιοι V II 170ι» (vgl. ΊΜεσσαπίον Aesch. Agam. 280).

GUUernamtn:

Κράΰιη V 45 4 Beiname der Athene in Sybaris nach dem 
Flusse Κρά&ις s. oben.

Προ-νάΐης Genetiv, Beiname der Athene in Delphi: Y IH  
37c. n . u  393.e in a (-νηΐης R, -νοΐης V'); dagegen Προνηΐης I  
92b (einzige Quelle a).

Αάμίη  Gottin in Epidauros V 824 837. Ih r und der A v · 
ξησιη werden auf den Rat der Pythia Weihgeschenke dar- 
gebracht, als die Emte ungunstig ausfallt. Also ist Αάμίη  wahr
scheinlich Koseform zu Αάμέτηρ  (und nicht =  δημίη).

Παν, derHirtengott (beiHdt. J7ar Π46ΐ3 145&.3 146β VI 105s,. 
Πάνόc Π  46s 146u VI 105u, Πανί Π  1457.w, Πάνα I I  46* 
V I 105β ΙΟ62), den Homer und Hesiod noch nicht kennen,. 
wurde urspriinglich nur von dem Hirtenvolke Aikadiens verehrt:. 
von liier aus verbreitete sich sein Kult iiber den Peloponnes und 
nach Athen. Der Name ist wahrscheinlich von dem Stamme 
7ra- „hiiten, weiden“ (lat. pabulum, pascor) abgeleitet, vgl. Ctjrtius 
Griech. Etym. < 271. Nach P ott BB. V H I 80 R oscher Fest
schrift f. Overbeck 96 war die Grundform *Πάων: *ΙΖαοι<-, vgL 
arkad. *Αλν.μάν, Ποσοιδανος, 'Ερμάνος, ν,οινάνες Verf. Dial.
I  138, und ssk. ράεαη- „schiitzend, hiitend“.

■i
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Personennamen:
ΐΛγις, Gen. ^Αγως Spart V I 6 6 2 , aber ζΗγις, 'Ήγιος Spart. 

V II 2046, *Ηγίης Eleer IX  33 21 und mehrere lakonisehe Namen 
mit 'Ηγησι-.

*Αγητος Spart. V I 612e 62 9.
Dagegen *ΆγαΤος Eleer \ l  127n  zu Άγά- „sehr“.
*Αέροπος Argiver V1H 1374.19, Makedone V III  139s; aber 

Ήέροπος Konig von Tegea IX  2620.
-αρης =  ion. -ήρης : Παντ-άρης aus Gela V II 154i/2. Den 

Namen Μενάρης, Gen. Μενάρεος VI 662 711 V III  13 14  (Vater 
des spartanischen Konigs Leotychides) stellen F i c k - B e c h t e l  

Griech. Personenn. 2 67 »wegen des d« zu νΑρης: durch Hdt. ist 
die Kiirze des a jedenfalls n i e h t  verbiirgt.

-δάμος : Ευρνδάμη aus Sparta VI 716. In alien anderen 
dorischen Namen hat Hdt. δάμο- zu δήμο- ionisiert.

Α ά- aus Αάο- : Αάδίτ,η aus Kyrene I I  1815-e. 10. ic. 19, 
ΑΰΥ.ρίνγ\ο> Spart. I  15212, Αάοος aus Hermione V II 613/u  (Kose- 
fonn zu Ααό-σσοος F ick  Griech. Personenn. 2 185 252), Λαψά
νας Arkader VI 127i5.

Λάο- : Ααοδάμας aus Aigina IV  152i2, Sohn des Eteokles 
(Kadmeer) V 613. 5, aus Phokaia (Aeoler?) IV 1 3 8 7 , Ααοδίν,η 
IV  33,3 35δ.

=  -)moq : Νικόλάν Spart. V II 137 9 ; der denselben 
Namen fiihrende Grossvater des Mannes heisst Νι%ό?*εως9 Gen. 
-εω V II 134ίο.

-λάος : ’Αρχέλάοι, eine sikyonische Pliyle (s. oben S. 330 
unter -drat) V 6 8 7 ; Μενέλαος λ ίμ ψ  in Libyen IV  1694 in a 
(-λεος b); der Konig selbst heisst Μενελάου V II 169e in a 
(-εω b), sonst stets Μενέλεως (II 113ΐβ I I 619 118—119 oft V 
94,2 V II 171c).

Der Athener 'Λριοτολΰίδης I 6915 wird, wenn der Name richtig uber- 
liefert iet, von Geburt Dorer geweeen eein.

Φιλάων aus Salamis V III 11c.



332

E  und JL

110· Mit dem Buchstaben H geben die Ionier tind Athener 
in dem ionischen Alphabete Klein-Asiens zwei ihrem Ursprunge 
und . auch ihrer Aussprache nach verschiedene lange Yokale 
wieder:

1 . ein gesch lo ssenes  he l l e s  e, das in alien griecbischen 
Dialekten vorhanden ist (in einigen mit einer nach i binneigenden 
Klangfarbe) und dessen Besitz die Griechen mit den naher ver- 
wandten indogermanischen Yolkern teilen,

2 . ein offenes b r e i t e s  a\ das ausschbessbch dem ionischen 
Dialekte angehort und in der Sonderentwicklung desselben 1 ) aus 
urspriinglichem a, 2) aus einem zum Ersatze fur ausgefallenes $ 
gedebnten a in -an- -am- aus -asn- -asm- oder -ans- -ams-, -ar- 
nus -asr- oder -firs-, -a1~ aus -als-, -αψ- aus -aus-. 3) endlich aus 
den zusammengezogenen Yokalen € 4- a, « -f- a, c +  a u. s. w. 
hervorgegangen ist.

Die Scheidung von c und a in den a l t - ion ischen  Alphabeten.

111. Dass die Ionier die Laute e und a urspriinglich ver- 
schieden aussprachen und dass dieser Unterschied in der Aus
sprache sich in einera Teile Ioniens sicber bis zur Annahme der 
gemein-ionischen Scbrift behauptete, zeigen — von anderen Mo- 
menten abgesehen — die altionischen Alphabete.

Die Ionier des k l e i n a s i a t i s c h e n  F e s t l a n d e s ,  die den 
Spiritus asper schon in vorhistorischer Zeit einbiissten, wahlten 
den dadurch frei werdenden Buchstaben BH bereits vor dem 
V II. Jahrh. zur Bezeichnung des Lautes ti. Zu der Zeit, als 
sie diese Neuerung trafen, haben sie zweifellos den echteu alten 
c-Laut noch durch wiedergegeben: denn durch B == « sollte 
ja  gerade eine von ^  e verschiedene Aussprache auch ausser- 
lich zum Ausdmck gebmcht werden. Indessen schon im YII. 
Jahrh. ist £ — e aus dem ionischen Alphabete Klein-Asiens. dem 
sich Paros und Thasos anschliessen, ganz geschwunden: auch 
echtes e wird in den kleinasiatischen, parischen und thasischen 
Inschriften bereits vom YII. Jahrh. an durch B H aiisgedriickt. 
Dass wir es hier nicht lediglich mit einer Vereinfachung der 
Schrift, sondern wahrscheinlich mit einem lautlichen Zusammen-
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fallen von e und ti zu tliun haben, wurde scbon oben S. 215 ff. 
angedeutet. Es sind namlich in Milet mit seinen Kolonieen, in 
Paros, in Thasos hin und wieder Nomina, besonders Namen, auf 
-ης =» urgriech. -άς (I Dekl.) in die Flexion der Stamme auf 
-60-, Nominat. -ης (III Dekl.) ubergetreten. Das wird nur da- 
durch erklarlich, dass die Nominativausgange -ης =  -as und 
-rtg =  -es lautlicb zusammengefallen waren. Die ausfubrlichen 
Belege bringt die Formenlehre. Hier seien des Beispiels halber 
genannt: Arch. Ανγ.αμβεος 28 statt Αν/Αμβεω  vgl. den Vokativ 
Αν/Αμβα  94, Tbasos Ζεψνρίδεος Thlnschr. 2 4, 'ΐ/ζπαγδρενς 32, 
Φρασιηρίδενς 6 1, Όνομα/.λείδενς 6 n  u. s. w. (·εο£ -ενς statt -εω), 
lasos Ονλιάδενς Insclir. 1 3 2 7 ? Φοινιτ/.ίδενς 27, Pantikapaion Παι- 
ρισάδεος Insclir. 145 s; Herodot bat im Akkusative sehr haufig 
-εα statt -ψ .

Den Ioniern der K y k l a d e n  kam die von den Festlands- 
Ioniern eingeftihrte Bezeiclmung des ti durch B H nicht ohne wei- 
teres gelegen: denn sie sprachen ja den Spiritus asper und konnten 
deshalb den Buchstaben B in seinem urspriinglichen Werte als h 
nicht entbehren. Trotzdem schlossen sie sich — mit verschwin- 
dend geringen Ausnahmen — dem Festlande an, so dass bei 
ihnen der Buehstabe B nun zwei Laute wiedergab: h und ti. 
Einige der Insel-Ionier, besonders die P a r i e r  und T h a s i e r ,  
folgten den asiatiscben Ioniern darin, dass sie den Buchstaben £ 
zum Ausdrucke des echten e scbon in friiher Zeit ganz aufgaben; 
der Grund bierfiir lag, wie oben ausgefuhrt ist, in einem laut- 
lichen Zusammenfallen von d und e. Eine andere Gruppe aber 
— es sind die Bewohner von Naxos ,  Keos  und Amorgos,  
\vabrscbeinlicb aucb die von Delos  — hielten den Unterschied 
zwischen ^ =  e und B β  ti aufrecbt. Fiir diese ist dadurch der 
sichere Nachweis gefiihrt, dass sie bis ins V. Jahrli. hinein die 
Laute e ued ti vemchieden aussprachen.

tlbrigene verdient es beaclitet zu werden, dass in zwei alten In- 
schriften aus De los  no. 59 und aus Keos no. 37 (in denen euhtee 0 zu- 
fallig nicht vorkommt) das unecbte ti binter 1 durch £ , hinter Konso- 
nanten durch H wiedergegeben ist: οο[φ]ίψσιν 698, [!Ά&η]ναίίΐς 37,, aber 
1ΐ€χηβό?.[ωι] 5 9 2, [χ(>ν]σήν 87 8. Vielleicht ist darin nicht lediglich ein 
Schwanken zwisclien alterer und jiingerer Orthographic zu echen. Wio 
im Attischen ti hinter t eine andere Klangfarbe hatte als hinter den Kon- 
sonanten, so konnen auch die Delier und Keer ti hinter t andere (dem 
e «= £  naher) ale hinter x und o ausgesprochen haben.
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Den Ioniern E u b o i a ’s und seiner Kolonieen. die ja eben- 
falls den Spiritus asper bewalirten, muss die Neuerung der Fest- 
lands-Ionier nicht zweckmassig und nothwendig erschienen sein: 
in ibren Inschriften wird. wie in Attika, das echte e und das 
imechte <i durch £ ausgedriickt. Hieraus darf aber eine gleich- 
artige Aussprache beider Vokale nicht unmittelbar erschlossen 
werden: dass ein jiingerer Laut (§). fur den im Alpbabete von 
Haus aus kein eigenes Zeichen vorgesehen ist, aushiilfsweise durch 
den Buchstaben eines nahe verwandten alten Lautes (e) bezeichnet 
wird. lehrt die Geschichte jedes Alphabetes. Schwerer fallt es 
ins Gewicht dass auch aus Euboia die Flexion der Stamme auf 
-η =  -cx nach Analogie der Stamme auf -εσ : Xomin. -ης zu be- 
legen ist: Λεάόεος Miinzlegende aus Olynth Blnschr. 9. So 
lange aber dieser Beleg a l l e in  steht werden wir mit einem Ur- 
teile zuriickhalten mussen.

Bei der Konsequenz, rait der in E u b o i a  and seinen Kolonien j e d e s  
t  und a darch £ ,  in der k e i n a s i a t i s c h e n  D o d e k a p o l i s  and ihren 
Kolonien jedes e and a darch B H ausgedriickt wird, sehe ich von einer 
Vorfubrung der Belege ab: sie sind fur Euboia aus den Inschriften 1 
3—8 10 11 12 16 17 (die Inschrift 9 zeigt schon einen tbergang  zum 
gemeinionischen Alpbabetei, fur Klein-Asien aus den Inschriften 90 103 
(104) 118—126 130 134 a 159—163 170 175 178 182 leicht zusammenzu- 
stellen. Dagegen lobnt es sicb, die Verhaltnisse auf den K y k l a d e n  im 
einzelnen kurz zu betrachten.

P a r o s  kennt schon im VI. Jahrb. nor H zur Bezeichnong sowohl 
dea c als dee a. Belege fur H =  c : (rW(σ)ερακαιεβδο\μη]ροντοντης ε(χσε)ποίη- 
οεν Inschr. 61, Δημοκύδης 6 2 ,, απημοσύνηι 4, μήτηρ δνγάτηρ 633, ποίημα & 
κασιγνήτηι 64»; Belege far Η — a : Δημοκύδης Τελεστοδίκη Inschr. 62χ, 
στησαν», κονρηι 3, γενεην 4, άπημοσύνηι 4, μήτηρ 63 2, [μν\ήμα 64», καοι- 
γνήτηι 2.

Τ h a s  os schliesst sich ganz seiner Mutterstadt Paros an. Belege fur 
H — c: μή Inschr. 67 „  Τη)*φ\άνε]οςβ, η 68„ [.τα]η;ρ», δήλν 69a,; Belege 
fur H =  a: μνήμα Inschr. 68,, εστησε s, Αεαρέτηι 3, ννμφηισιν Νυμφηγετηι 
69a,, βονληι », Νεμεηι Blnschr. 69. Ob in der Inschrift 70 H als ε oder A 
aafzafassen ist, bleibt ansicher.

Dass man auf D e l o s  £  fur e and H far a verwendete, beweist die 
alte Inschrift 59, in der sogar das onechte a einmal noch darch £ ,  das 
andere Hal durch H wiedergegeben w ird: σο[φ]ίηισΐγ · {£) neben δεχηβό· 
λ[ωι] , (H). Moglicherweise ist a in diesen beiden Worten wirklich ver- 
schieden gesprochen werden, s. oben S. 333.

In den alten Inschriften von X a x o s  no. 29—32 bezeichnet £  stets 
echtes c und B H stets unechtes a: £  =  c in άνέδηχεν 30, 32, ανεδηχε 
31», κασιγνήτη 30„ ποιήσας 3 l 3/4; BH =  a in -σύτησιν 29,, Άδήνηι „  Λι-
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κάνδρη 30 η Ιιεκηβόλωι 30 χ 32, ωχεαίρηι 30 „  ρονρη Δεινοδίκηο 2, άλΐηών », 
καοιγνήτη 3, Ενϋυκαρτίδης 314, Δειναγόρης 32. In die tjbergangszeit vom 
alten zum gemeinionischen Alphabete gehort die Inschrift 34 mit H =  e 
in έποίησεν und H =  a in Αλχοήνωρ. Das alte naxische B H hat zugleich 
eeinen ursprunglichen Lautwert ale A bewahrt (s. oben S. 333): ho 31» 34, 
Aεκηβόλωι 30 lf Nahoiog 30» 313, shooyog 30 2, ΦΙιράΗοου 30».

Die altesten Aneiedler von Amorgos  waren Naxier. Das zeigt sich 
in dem alten Alphabete, dem £  fur e und B H fur a angehoren. Da 
Amorgos hernach auch Kolonisten von Milet und Samos aufnahm, so 
konnte man vermuten, dass das asiatisch-ionische H =  c sich ziemlich friili 
bei den Amorginern Eingang verschafft habe. Das war aber nicht der 
Fall. Zu einer Zeit, als die Amorginer das alte Ο =  ω schon durch 
das kleinasiatische Ω ersetzt hatten, schrieben sie noch £  fur c. Von den 
Inechriften alteren Alphabetes giebt nur eine (Blnschr. 229 Σωτήριχος 
μνήμα Πυϋάρχηι) echtes e bereits durch H wieder. Die ubrigen gebrauchen 
£  als e: πατήρ 44 (neben Δηϊδάμαντι), Ηιπποκράττις Ηιπποκλής 48; und 

i BH als ft: μνήμα 43, 46,/2 51, εστηοεν 43 2 51, άδελφήι 43»/3, Δηϊδάμαντι 
I 44, Συτλίης 45, νβάκηνεΊ 45, Δημαινέτης 4 6 τής 46s 50x, Ξυ,νοκρίτης 51,
I Αήμητρος 'ΟΥρέης ή οίκίη 54.
: Auf Keoe konnen wir noch deutlich den Kampf des £  in dem dop-

pelten Werte als e und a mit dem von Klein-Asien heriiberkommenden 
H =  a verfolgen. Die alte Inschrift 40 ist noch im chalkidischen Alpha- 

I bete geechrieben und giebt deshalb a durch £  wieder: Ήχώ. In den 
etwa gleichzeitigen Epigrammen Inschr. 37 tritt schon H =  8 auf; aber 
£  macht ihm den Platz noch streitig: in ^Αϋή\ναίης , wird a durch £, 
in [χον]οήν 2 durch H bezeichnet, wobei allerdings durch die verschiedene 
Schreibung auch eine Laut-Nuance zum Ausdrucke gebracht sein kann, 
e. oben S. 333. Aus dieser Unsicherheit im Gebrauche von £  und H er-· 
klart ee eich denn, dass in der dritten der altesten Inechriften H auch 
fur k u r z e e  £  =  « angewendet ist in άνέϋεσαν Inschr. 36. Beinlich durch- 

I gefuhrt ist die Scheidung von c =  £  (^) und a =  Η (η) in zwei Inechriften,
• die wahrecheinlich in den Anfang des V. Jahrh. gehoren: Inschr. 38 mit 
. Κ)Μνογένης „  άνέϋηκεν 2 neben 'Ιοτίηι 2; und BInschr. 44 mit Ξεινοκράτης 
i &β, Κ λ ιιν ο φ ά ν a „ , -σϋένη£ a16, Διειτρέφης b ls> Ήγησικλής b 16, Κριτο-

οϋένης b 17, Αριοτοκλής b J8, Φιλοκλής b ie, aber -ής a ,, Λεωνίδης a 4, Αεο)- 
i νής a6, ΠιΟείδης a , 0, -κίης a 14, -νίτης b , ,  Ήγεας b 2.4, Ήγέλεως b 6, Θεο
ί κλίδης b e, *Ον[ή)της b 7, ΕυκοΙης b e, Άρίμνηοτος b n , *Ηγηοικλής b 16. Gegen 
I Ende dee V. Jahrh., ale das Alphabet Kleiuasiene zum gemeinioniechen 
i wird, muss £  dem H auch seine Geltung ale echtes e abtreten. Ohne 
I Kampf ist es aber auch hierbei nicht abgegangen. Das beweisen die In-
> echriften 39 und 42, in denen echtes e bald nach alterer Sitte durch E, 

bald durch H wiedergegeben wird, unechtes a aber stets durch H: Inschr.
: 39 Θεοκύδτις , neben άνεΟηκεν 2 ('Λψροδίτηι »); Inschr. 42 μή 7. 8. 0. 81. 24. 27,
• επιβλήματι 4, χρήοϋαι 12, ενιχϋΐμ 24 neben διαραν&ήι 17J ϋάνηι 28,
> ο[Ικ\η)τή[ρια] ,β (την u . 16. τήι u , κλίνηι 0, -ην J8, οιωπήι n , οίκίην 18. l t . 48, 
\t καθαρήν n , σ»/^αβ. 12. 23, -τος 20, τριηκόστια ί0, μητέρα 2β, κήδοςΙΒ, έπ η ν ^ , §νη  1Τ).
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Das echte ionische e.

112. Das gemeingriechische e hat ini ionischen Dialekte 
k e i n e r l e i  V e r a n d e r u n g e n  erlitten. Yon denjenigen Fallen, 
in denen dein ionischen η : e andere Vokale gegeniiberstehen, 
sind folgende erwahnenswert:

1. Ion η «  e im Ablaute zu a.

χ ρ η ο μ α ι , χρησ&αι  ,,gebrauchen“ : die Qualitat des l iaise 
bezeugt liir den ionischen Dialekt die Inschrift 42 aus Keos mit 
χρησίϊαιia, vgl. χρησ&αι Tafeln von Herakl. Π  66, χρη99αι Taf. 
v. Gortyn I I  35 X I 19 X II  24, boot, χρειεϊσ&η Samml. GDI. i 
495», lokr. χρησται Taf. v. Oiantliea Samml. GDI. 1478i9.as.26**8 
u. s. w. Bei Herodot nnd Hippokrates laufen drei Stamme durch 
einander: χρψ, you- uiid χρε-, von denen der letztere ausfallt, da 
er aus χρψ  entstanden ist (z. B. in χρεωμένος aus χρψμενος). i 
Die Belege im einzelnen bringt die Formenlehre: hier beschafdgt 
uns nur die Frage, ob bei Hdt. und Hippokr. χρ«- neben χρψ, 
χρ&ομαι neben χρηομαι zu dulden is t Da ein Frasens χράομαι 
lauthch und formell untadelhaft ist (χρά· schwache Form zu χρψ, 
wie πλα- zu πΚψ), so kommt es eigentlich nur darauf an, wie 
wir uns zu der Uberlieferung stellen: eine Entscheidung hat also 
nur principiellen Wert. Fiir die Beibehaltung der Fonnen χρά- j 
ottai, χράται neben χρεωμένος, χρεωνται (aus χρηονται) sprechen 
sich aus M e b z d o b f  C u b t i u s ’ Stud. V III 210ff., J S c h m i d t ! 

Xeutra 327, S t e i n  und H o l d e b  in ihren Ausgaben u. a. m.; 
nach G M e y e b  Griech. Gramm. 3 97 „scheint“ Herodot χράσΰαι 
geschrieben zu haben; dagegen will M e k l e b  Beitrage zui· Bildung 
des griech. Verbums 22 ff. fur a iiberall η einsetzen. Ich haltel 
mit einem Urteile zuriick. Das Attische begiinstigt jedenfalls die] 
MEKLER’sche Ansicht: die altattische Fonn ist χρησ&αι, ersw 
nach 200 v. Clir. findet sich der erste Beleg fur χράσ&αι, e| 
M e i s t e b h a n s  2 139. j

2 . Ion. η in der Kompositionsfuge *  a tt  e.. I
ά ν - η ρ ί $ ε ν τ ο ς  Inschr. 8OB94/25 == att. άν-ερί9εννος zif 

ίρι&ενομαι. 1

α ν - η ρ ί χ τ φ '  μη διηρημενψ εις λε7ετά, άλλ* εξ αχρων χριμν(ύ§ 
σνγχειμενφ „ungeschroten“ Galen Exeg. in Hippokr. 434: aber αν» 
έριχτος Hippokr. in Θ V I 26Ο19, άν-ερίχτων Galen Exeg. 434
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-η μ ή ς , - ή μ ε τ ο ς  „sich erbrechend“ bei Hippokr. z.B .: dta- 
/,ι/εΖ Y U  384:22 (δΰσελτιις C), δνσ-ημετος V  354α, ευ-ημης in 0C  

! (ενεμος vulg.) Υ Π Ι 2 7 0 3 , εν-ήμετος IV  172u .  Die vulgaren 
Formen sind -εμής, -εμετός.

3. Ion. -ήϊο- =  att. -είο-.

In den ionischen Nominibus auf -ηιο-, -ηίη =  a t t  -ειο-, 
liess man friiher das ionische η durch Dehnung aus ε entstanden 
sein. Die richtige Auffassung hat Fritsch Vokalismus d. Herod. 
Dial. 8 ff. ausfiihrlicli begriindet. Die Bildungen auf -ηιο-, -ηίη 
sind ausgegangen von den Nominalstammen auf wie z. B.

I ιερηβ- „Priester“ (ιερηιος, ιερηίη), βασιληβ- (Jβασιλψος, βασι- 
ληίη), wahrend in -ειο-, -είη die kiirzere Stammesform auf -εβ- 
(ιερεβ- : ίερεΖο^) zu Grunde gelegt ist. Lautlich sind also -ήιος 
und -έΐος ganz unabhangig von einander und ihr gegenseitiges 
Yerhaltnis hat nicht die Lautlehre, sondern die Stammbildungs- 
lehre zu untersuchen.

Von den ^/-Stammen aus wurde -ψος im Ionischen dann 
aucli auf solche Ableitungen iibertragen, die auf konsonantische 
oder auf o-Stamme zuriickgingen: so entstanden per analogiani 
άνδρηιος aus ανδρείος, αν&ριοϊεήιος aus άνΙ)ρν)7Γ.είος\ das Nahere 

I in der »Stammbildungslehrec.

4. Ion. η =  e im Ablaute zu nordgriech. a.

ε ίρηνη  „Friede“, ionisch und attisch, aolisch είρψά  V er f . 
Dial. I I  529, kretisch είρηνά Belege bei GM eyeu Griech. Gr. 8 98. 
Gleichen Stammes mit βρη-τρά „Vertrag“, vre- schwache Form 
zu vere-. Das norddorische ειράνΰ und das arkadische Ιράνά 
gehen wahrscheinlich auf eine zweito Stammesform vera- : vra- 
zuriick (anders GM eyeu a. a. 0 ., der in norddor. εϊραvu aus ur- 
spriinglichem εΐρήνά eine Anbildung an das Suffix -ava findcn will).

5. Ion. η *=* att. ει.
χη ρύ λο ς  „Eisvogel“ Archil. 141, ebenso Alkw. 26a ==» att. 

χειρνλος Aristoph. Aves 299 300, vgl. Hesych χειρίδες· όρνεα, 
χείρις· ορνεον, ιέραξ, οι δε αλκυόνα. Verfehlt ist die Zusammen- 
stellung von χείρις und hebr. gore „Rebhuhn“ bei Lewy Fremdw. 9.

Das nicht aufs Ionische beschranktc Femininum γ λ ν κ ή α ν  Hcrodas 
IV 2 (neben l&etav V 53, πλατείαν VI 53) gehort in die Stammbildungs- 
lehre: lautlich steht das η dem ει nicht gleicb.

Hof f mann ,  die griechbchon Dialokte. III. 22
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Echtes e oder unechtes a ?

113 . In  vielen Fallen sind wir bei dem jetzigen Stande 
der Forschung nicht in der Lage. etwas Sicheres tiber die Qua- 
litat eines η aussagen zu konnen. Hier seien ein paar Nomina 
genannt, deren η =  e oder a in den tibrigen Dialekten durch andere 
Vokale vertreten ist

1. Ion. η aus e oder S «  a t t  a oder a.

ήγανον  ,.Pfanne“ Anakr. 26, nach Athenaus V I 229b ein 
speciell ionisches Wort; vgl. ή γ ά ν ε α 9 ττεμματα τα απο τηγάνον 
Hesych. Stamm eg- oder dg- aus dg-.

τή γ α ν ο ν .  τη γ α ν ί τ η ς  Hippon. 36*, nach Photius I I 196 die 
ionische Form fur das attische τάγηνον Aristophan. Equ. 929, 
ταγηνιζειν Eupolis bei Athen. I 17d. Doch ist auch τήγανον 
den Komikern ganz gelaufig, vgl. die zahlreichen Belege bei 
Athenaeus I I I  108 a—d VT 228 e—229 b. Stamm tega-:tdge 
nach P rellwitz Griech. Etym. 312.

φήχος  ^Domenhecke*· Hdt. V II 1427 === a tt  §αχος: ein 
Zusammenhang mit ion. ζηχίη, a t t  φάχίά ..Brandung^* P rellwitz 
Griech. Etymol. 272 scheint mir sehr zweifelhaft.

- τ τ λ ή α ι ο ς  .rfaltig^· =  a t t  -π/Ασιος, jenes aus -pletios oder 
-pUUiosy dieses aus -pi tit ios, vgl. germ, -falfi-. In  der Zusammen- 
setzung mit Zahlen ist bei Hdt. ausnahmslos -τελήοιος iiberliefert 
διττλήσιος IH  130is IV  6813 VI 574.15  133i4 VH 23e/a. 13/14 
103β V III 137n, ττενταπλήσιον V I 13*, Ιξα-ιτλήοιον IV  8 1 9 : 
eine ganz junge Inschrift aus Teos mit διπλασιον Blnschr. 
158*2.35 ist ganz in der κοινή abgefasst Bei dem Adjektive 
rcολλαττλήαιος schwanken Hdt.’s Handschriften zwischen -η- mid 
-a-: -ηλήσιος V 45ι* V II 484 V III  140ιβ 143*, -πλήσιος in a 
und -πλάσιος in b IV  50i5 V III ΙΟβ, -πλάσιος in ab  EH 135io 
(-1]σιος nur V') und V II 1607 ; natiirlich ist liberall πο)1απλήσιος 
zu lesen. ··

I κήλη  „Bruch“, oft bei den Arzten vorkommend, z. B. κήλαι 
Hippokr. I I  36 21, ferner in v όροκήλη, εντεροκήλη, ττνενματοκήλη 
u.a., a t t  κάλη nach Galen Λ7Ι Ι  729ιβ ΚϋΗΧ, Bekker Anecd. I  
47 20. W ir sind weder iiber die Qualitat des ionischen η noch tiber 
die Quantitat des attischen a unterrichtet. Die Zusammenstellung 
von κήλη mit ahd. hola f., altn. haull m., altbulg. kyla f. ,,Bruchw

i·
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(Pott Etymol. Forsch. Π  2 2 S. 711) sclieint liclitig zu sein: aber 
die Grundform der griechischen Worte ist damit noch nicbt ge- 
funden. In  eine Ablautsreihe keu l-: kaid- : kul- fiigt sich das 
attische καλή, mogen wir das a als kurz oder lang ansetzen, nur 
widerstrebend ein {γ£λη aus *ν£βλη B e z z e n b e r g e r  BB. V II 66). 
Etwa kevela oder kavela im Ablaute zu kavela: kaula?

2. Ion.-att. -ρη-, dor. -ρά-.

κρήνη,  ioniscb und attisch, kann wenigstens als attisches 
Wort dem aolischen κράννα Verf. Dial. Π  482 (thess. Κραννονν) 
und dem dorischen κρανα nicbt gleichgesetzt werden. Denn aus 
*κράσνά (Brugmann Morphol. Unters. I I  173) oder *κρασνά 
(JScHMiDTNeutra365) hatte im Attischen *κρανη werden miissen, 
vgl. att. κόράνον aus *κάράσνον, W er also die Gleichung att. 
κρήνη =  dor. τρανά aufrecht erhalten will, wird das attische κρήνη 
als Lehnwort aus dem Ionischen auffassen miissen (W ackeb- 
nagel KZ. X X IX  126). Die zweite Moglichkeit der Erklarung 
deutet P rellwitz Griecb. Etym. 163 an: ion.-att. κρήνη kann 
aus urgriecb. *kresnd mit echtem e, aeol. κράννα und dor. κρανα 
aus urspriiuglichem *krfisna oder *krasna hervorgegangen sein. 
Der Stamm Area- stande dann im Ablaute zu keres- in zd. 
cararih- ..Haupt“ (Lok. ςαναίιιή, latein. cerebrum aus *ceres-rum, 
wabrend kras- oder kras- schwache Form ware zu karas- in ion. 
κα'ρηνον „Haupt“, aeol. τύραννον aus *κάρασνον. Vgl. Uber diesen 
Stamm und seine mannigfachen Ablautsformen Solmsen KZ. 
X X IX  69 Danielsson Upsala Universitets Arsskrift 1888 
J S chmidt Neutra 364 ff.
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Das unechte ionische a.

Allgemeines.

114. Jedes urspriingliche gemeingriechiscbe a ist in echt- 
ionischen Worten schon lange vor dem Beginne unserer altesten 
griechischen Sprachdenkmaler in ti : η iibergegangen. Es ist nicbt 
gelungen, im Ionischen auch nur ein einziges urgriechisches ά 
nacbzuweisen, abgesehen natiirlich von ά in Lehnwortern aus 
fremden Spracben und Dialekten, vgl. oben §§ 107—109. Die

22*
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Zeiteo, in denen man von einem „urionischen“ a der liomerischen 
Formen λαός, Ιϊτρεΐδάο  u. a. redete, sind voriiber.

115. Fiir die Einteilung und geschicktliche Darstellung 
der griechisehen Dialekte ist es von der grossten Wichtigkeit zn 
wissen, ob der ionisch-attische Ubergang von a in η sick bereits 
vollzogen hatte, ehe der ionische Yolksstamm sick teilte und vom 
Festlande und von Euboia aus die Inseln des agaischen Meeres 
und die Kliste Kleinasiens besiedelte. Nach K r e t s c h m e r  KZ. 
X X X I 285ff. sollen lediglich die e r s t en  A n fa n g e  jenes Laut- 
wandels vor die Trennung des ioniscken Stammes fallen, seine 
we it ere Entwicklung aber zum grossten Teile erst spateren Zeiten 
angehoren. Denn mekrere fremdliindische Appellativa und Eigen- 
namen mit urspriinglichem ά, die den Ionieni erst nack ikrer 
Ansiedlung in Kleinasien bekannt geworden seien, hatten nock 
an dem Umlaute des « in η teilgenommen, namlick

1) 31 η dot =  kypr. Μάδοι Y e r f . Dial. I  136; auf den alt- 
persiscken Keilinschriften MCtda „Meder“.

' 2 ) Einige alte Lehnworte aus dem Semitiscken, so λήόανον
,.Harz, Gummi“ Hdt. I l l  107-t 112ι (λήδανον τδ ’Αράβιοι ν.αλέ- 
ονσι λάδανον, arab. -lodan), Hippokr. ληδανον V III 3701 in Θ 
(?.όδανον die iibrig. Handsclir.), — ν ,άμηλος  ~  hebr. gamed, 
arab. garni, — vielleicht aueh ν.ηβος , γ .ηπ ος  „Affe“ =* hebr.qop.

3) Kariscke und andere nicktgrieckische Orts- und Eigen- 
namen in Vorder-Kleinasien: komer.-ion. Σ α ρ π η δ ω ν  aus ~αρ- 
πΰδίυν Samml. GDI. 3122 (Korintk), ion. Μ ί λ η τ ο ς , Μ ι λ η -  
oiog  aus Μί?Μτος Tkeokr. XY 126, Μιλατιος kret. C a t je r  Del. 2 

121D 17, boiot. Μιλασιος Samml. GDI. 954g, ion. Λνρνηασόο ., 
€Α λ  r / ,αρνησσ ός  aus -*ασοδς u. a. m.

In denjenigen Fremdwortern und fremden Namen, die der ionisebe 
Dialekt erst nach der Vollendung des Umlautes von ά in a  aufnabin, blieb 
« unverandert, s. oben S. 327 ff.

K r e t s c h 3i e r ’s  Folgerung wiirde unanfechtbar sein, wenn es 
feststande, dass die aufgezablten fremden Appellativa und Eigen- 
namen den Ionieni wirklich erst bekannt wurden, als sie in Klein
asien festen Fuss fassten. Aber das ist nicht zu beweisen, ja es 
ist nicht einmal wahrscheinlicli. Griechenland selbst hat zu den 
alten Kulturreicken des fernen Ostens, zu Babylon und Agypten, 
rege Beziehungen unterkalten sclion in Jabrhunderten, die lange 
vor dem Beginn unserer litteraiischen Quellen liegen. Ist es da



ί  iiicht moglich, ja  sogar wahrscheinlich, class der Name der ΒΙάδοι,
|  auf den K retschmer das Hauptgewicht legt, den Grieclien langst 

bekannt war, eke die Ionier nach Kleinasien auswanderten? 
Standen denn die Ionier gerade in Vorder-Kleinasien den Medern 
so sehr viel nalier als in Griechenland selbst? W er das be- 
liauptet, unterschatzfc die Handelsbeziehungen, durch welche die 
alten Kulturvolker weit friiker mit einander in Beriihrung kamen 
als durch geographische Nalie.

Mit der Beweiskraffc des von K r e t s c h m e r  vorgebrachten. 
Argumentes fallt auch die aus ihm gezogene Folgerung, dass die 
endgiiltige Entwicklung von a zu a sich erst nach der Spaltung 
des ionischen Stammes vollzogen habe und deshalb fur eine Ein- 

l  teilung der griechischen Dialekte nicht verwendbar sei. Sie bildet 
 ̂ vielmehr die w ich t ig s t e  u n d  d u r c h g r e i f e n d s t e  E ig en t i im -

I
l i c h k e i t  des g e m e i n - i o n i s c h e n  (d. h. i o n i s c h - a t t i s c h e n )  
D i a l e k t e s  und war allem Anscheine nach bereits abgeschlossen, 
als der ionische Volksstamm noch ein eng zusammenhangendes 
Gauzes bildete. Das chronologische Verhaltnis des Wandels von 
ά in η zu den iibrigen gemein-ionischen Lauteigentiimlichkeiten 
ist schwer zu bestimmen. Jedenfalls ist er jiinger als die Ent
wicklung des „zum Ereatze" gedehnten a in an, am, ar aus (isn, 
asm, asr, ans, fans, ars: denn dieses a hat an dem Umlaute des 
urspriinglichen a teilgenommen.

Das attische a  purum.

116· Die Ionier Kleinasiens und der Inseln setzten a ohne 
Riicksicht auf die umgebenden Laute in η «  fi um. Die Attiker 

£  dagegen, ihre Stammes- und Dialektgenossen, sprachen a hinter 
v) ε, ι, ρ und v nicht als η =* ti, sondern als a =  a aus.
*»u. *

Es kann dieses attische sogenannte »« purum « entweder ur- 
griechisches d, das hinter ε, i, vy q vor dem ionischen AVandel 
in a η geschiitzt wurde, oder aus gemein-ionischem η : S durch 
den Einfluss von ε, /, υ, ρ in a zuriickverwandelt sein. Dass es 
auf die zweite A rt entstanden sei, ist die augenblicklich herr- 
schende Ansicht, vgl. B e r g k  Griech. Litteraturgesch. I  73, B r u g -  

m a n n  Grundriss I  3 167 § 187 Griech. Gramm.3 27, G M e y e r  

Griech. Gramm. 3 98 § 48. Fiir ihre Richtigkeit glaubt 
K r e t s c h m e r  KZ. X X X I 289 ff. einen entscheidenden Beweis 
fiihren zu konnen. E r geht davon aus, dass attisclies a purum
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nicht nur nach urgriechischem e, sondern auch nach demjenigen 
ε erscheine, das, aus η : a gekiirzt, weiterhin auf a zuriickgehe: 
att. &έά „Anblick“ : dor. &aa aus urgriech. *&afa : $aa : * 
att. ΰεατής =  ion. ΰεητης u. s. w.; ferner -Χέα, Feminin. zu 
-λεως z. B. Ιάναξιλέΰ, ΚριτοΜά, Πασύ,έά aus urgriech. *λά/α : 
*?mu : *λψ r. In *λαά habe zu demselben Zeitpunkte, als
das erste a zu a wiirde, auch das zweite diesem Lautwandel ver- 
fallen mussen; da nun dem so entstandenen &αα, λαα in histori- 
scher Zeit nicht *&έη *?Λη, sondern &έά λέά entspreche, so konne 
das d dieser Formen nur auf Riickverwandlung aus d beruhen, 
welche durch die dissimilierende Wirkung des vorangehenden d 
veranlasst sei.

Eine z w i n g e n d e  Beweisfubrung ist das nicbt. Wenn zu der Zeit, 
als der ionisch-attische Ubergang von a in a stattfand, dieser neue Laut 
von vornherein dieselbe Abneigung gegen ein nachfolgendes a besass, wie 
die Vokale ε und t, so kam es gar nicbt zur Entwicklung einer Form 
lad aus Ιΰά, sondern es war dann bereits roit dem Augenblicke, wo das 
in der Ausspracbe vorangehende a seine Klangfarbe in der Kicbtung auf 
a hin anderte, das zweite 5 vor einem C'bergange in a geschutzt.

Weit beredter spricht fur die Zuriickverwandlung des a aus 
η ein anderes Moment. Der Ubergang des d in a : η ist eine 
Lauterscheinung, die vor die Zeit der Trennung des ionischen 
Volksstammes in Ionier (im engeren Sinne) und Attiker fallt 
(»wenigstens in ihren Anfangenc wird K r e t s c h m e r  hinzugefiigt 
wissen wollen). Das attische a purum setzt aber, wie § 119 
zeigt, den Abschluss mehrerer Lautwandlungen des Attischen 
voraus, die erst im Sonderleben dieses Dialektes eingetreten. und 
teilweise auf ihn beschrankt sind. Daraus folgt, dass das attische 
a purum nicht ein Rest aus jener Zeit sein kann, als der Umlaut 
des urgriechischen a in η bei dem ionischen Volksstamme eintrat, 
sondern erst in der Sonderentwicklung des Attischen aus a : η 
zuriickverwandelt ist

117· Einen einzigen, sehr zweifelhaften Beleg hat man 
dafiir beigebracht, dass im Attischen unechtes η =  d auch vor 
echtem e und vor e in ά zuriickverwandelt sei: attisches αήρ, 
αέρος, αέρι, αέρα soil lautgesetzlich aus ionischem ηήρ, ηέρος, 
ήέρι, ψρα  =» aver, GvSros u. s. w. entstanden sein, vgl. K r e t s c h 

m e r  KZ. X X X I 449 Anm. H a t z i d a k i s  IF. V 394 Anm. Das 
Nahere dariiber in § 126 S. 352ff.



343

118. Hinter o und a ist η =  a n ic h t  in a zuriickver- 
wandelt worden: vgl. z. B. φ&όη „Schwindsucht“ aus urgriech. \ 
*φ#ο'ια, βοή  aus urgriech. *}βο?ά, πνοή  aus urgiiech. *πνοΡά, \ 
$οή aus urgiiech. *§ο?ά, χλόη  aus urgriech. *χλύ?ά, χνόη  aus 
urgriech. *χνό?ά, χοή  aus urgiiech. *χο?ά, όγδοη  aus urgriech. \ 
*όγόό?ά, J a v a  η aus ui’griech. * Java?a. Wo im Attischen ein \ 
zuiiickvenvandeltes a hinter o erscheint, war der Riickumlaut . \ 
durch ein i veranlasst, das zur Zeit des Riickumlautes hinter dem
o noch gesprochen wurde und spater ausfiel: π ό α  „Gras“ aus 
π ο ια ,  ion. ποιη Homer, Hdt. IV 539 582 V III  1157, Hippokr.
IV  9 6 7 .12. 14. ίο 983 V I 4207; ροά „Granatbaum“ neben ροιά, 
ion. φοιή Homer, Hdt. IV  1435-6.8 V II 4 I 9. 10 , Hippokr. I kfl 
142u V III 222i5 324i5 u. oft; στοά  neben att. σ τ ο ι ά  Aristoph.  ̂ /
Ekkles. 676 684 686, aeol. οτώϊα Ver f . Dial. I I  375, oa „Schaf- , /  
fell·4 Pollux V II 62 aus *ol'a =  *<w/a: ssk. dvyas „vom Schafe“ i /  
vgl. oi'eog =  ssk. avydyas, u. a.

Chronologie der attischen Riickverwandlung 
des η in a hinter ε, ι , ρ, v.

119. Eine auch nur annahernde a b so lu te  Zeitbestiramung
fur die attische Riickverwandlung des η in a hinter e, 1, ρ, v 
lasst sich n ic h t  geben. Zur Zeit, als unsere altesten attischen 
Inschriften abgefasst wurden, war sie bereits abgeschlossen, vgl. 
Meisterhans 2 13 § 8. W ir vermogen aber wenigstens, ihr
chronologisdie8 Verhaltnis zu mehreren anderen dem ionischen 
und attischen Dialekte eigentlimlichen Lautwandlungen festzu- 
stellen.

1. Hinter einem ρ, auf das urspiiinglich noch /  oder a folgte, 
ist η nicht in a zuriickvenvandelt, vgl. Curtius in Curtius’ 
Studien I  1, 248ff. Es heisst attisch κόρη  „Madchen“ aus 
*κόρ?η : urgriech. κόρ?ά Samml. GDI. 373; δίρη  aus *δίρ?η: 
urgriech. *δερ?ά vgl. ssk. grlvd' „Hals“ ; κόρη  „Schlafe“ aus 
κόρρη, κόρση; etymologisch dunkel ist α&άρη.  Dagegen ist das 
η, welches von vorhergehendem e oder 1 urspriinglich durcli ?  
getrennt war, in a zuriickvenvandelt worden: v ia  aus ion. νέη\ 
urgriech. *vi?a, Feminin. zu νέος : vi?og vgl. lat. novus, altbulg. 
novu, ssk. ndvas; νεάν9 ν ε α ν ί α ς , aus ion. νεήν, νεηνίης : urgriech. 
*νε?άν, *νε?άνίάς; νέαξ  „Jiingling“ aus ion. νέηξ : urgriech. 
*νέ?άξ vgl. altbulg. novaku] ν εάγενής} ν εάκής , νεάλής  u. a. m.;

*



γ .ιν ιά γο ρο ς  aus ion. Υετεηγοροζ : urgriech. ^YtreF-ayOQog zu ν.ειε- 
Fog Jeer*, kypr. yxrtvFor; π λ έ ΰ  -roll*4 aus ion. π)Αη zu it/Jog. 
7tUv)g: urgriech. *ηλτ/ος^ *ττλτ^ά ; εάσαι  aus ion. εησαι: ur
griech. iFaaai; έ λ α ιά  aus ion. ελαιη : urgriech. *iXaiFa vgl. 
la t  otira; itr/ct ..braclr4 aus ion. εηγα: urgriech. *FeFaya u .s. w. 
In diesen Fallen hat also das F keine Wirkung mehr geiibt. 
Daraus folgt einmal, dass im Attischen und Termutlich auch im 
Ionischen inlautendes F zwischen Vokalen fruher geschwunden 
1st als hinter o (vgl. auch ark. yA tooFov in derselben Inschritt 
neben oig aus *oFlg, ιΥ/.οσι aus *i-Fr/.ouz, &Voc aus givFog T erf. 
Dial. I  194 if.) und zweitens, dass die Ruckverwandlung des rt in 
a s p a te r  a ls  d e r  A u sfa ll des F zw ischen  V o k alen  und 
f ru h e r  a ls  d e r V e r lu s t  des F h in te r  ρ stattgefunden hat.

Das a tt is c h e  a g a  b ild e t k e in e  A n sn ah m e  v o n  d e r  R e g e l, dass u r 
g r ie c h . - ρ /α -  im  A ttis c h e n  zu  -orr  w u rd e . D en n  d ie  G ru n d fo rm  von a t t .  
d oe  i s t  n ic h t  *agFa (W a c k e r x a g e l  K Z . X X V  2 6 2 ), so n d e rn  *agd.za ge- 
w esen , v g l. W S c ircx zE  Q a a e s t. H orn. 20  Q o a e s t-E p . 90  Ve b f . B B . X X I 143.

2. Da im Attischen η hinter den hellen Vokalen € und t 
in ά zuriickverwandelt, hinter den dunklen Lauten a und o aber 
unvorandert · geblieben ist <vgl. § 118). so ist es wahrscheinlieh. 
dass der dritte Vokal, hinter dem »; in ά zuriickverwandelt wurde. 
namlich r, in seiner Klangfarbe dem ε und i, nicht dem a und o 
nahestaud und also z u r  Z e i t  d e r  R iic k u m la u tu n g  des rt 
n ic h t  m ehr als ti, so n d e rn  schon a ls  ii gesprochen wurde, 
vgL H atzldakxs Idg. Forsch. V 394. VTie M eisterh a x s  5 22 
§ 13,1 hemerkt. hat v schon in den altesten attischen Insehriften 
den Lautwert eines w.

3. Von dem Ruckumlaute ist auch dasjenige unechte attische 
r> betroffen, das durch Kontraktion aus c f  M  t  « entstanden 
Avar (vgl. K retschmer KZ. X X X I 290): eine Ausnahme bildet 
nur das aus ε -f a kontralrierte η hinter ρ, vgL H atzedakis Idg. 
Forsch. V 393if. Es heisst also im Attischen νγ ιά  aus t/z ij: 
νγιεά , ενόεά  aus ενόεη : έΐ'όεεα, ε ν ψ ν ά  CIA. I I  794d$4 (356 
v. Chr., altester Beleg) aus ε ιφ ί'η : evqvta, σ ιδηρά  CIA. Π  
807bs6 aus σιδι^ρη : σίόηρεό, — dagegen stets τρ ιή ρ η ,  τετρηρη  
(Belege bei Meisterhaxs 3 107) aus -ηρεα, ε μίξερ η aus έμγερεα, 
Φ ιλο χά ρη  aus Φίλο/α'ρεα, ορη aus ορεα, {ϊάρη aus Χόρεά, 
3ε ρη aus 3ερεά, εγρηγόρη  aus εγρηγόρεα. Also ist die Riick- 
verwandlung des η in ά j l in g e r  a ls  d ie  a ttisc h e  K o n tra k 
tio n  von -zed -zed in -nit -eed -eed in -ed, -νεα -red in -«··,



-ρεά in -ρη; aber a l t e r  als d ie  a ttis c h e  K o n t r a k t io n  von 
-ρέα aus -re(s)a in -ρη: denn als die letztere erfolgte, muss, wie 
H atzidakis konsequent schliesst, das »ρ niclit melir seine ganze 
alte dissimilierende Kraft bewahrt« baben.
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Attisches a purum bei Solon.

120. Bei Solon, in dessen bis zum Jahre 1890 bekannten 
Trimetem, Tetrametem und Elegien bier ein attisches a purum. 
dort ein ionisches η iiberbefert ist, wollen F ick BB. X IV  252 
und Smyth 182 liberal 1 a purum herstellen, da nicht der min- 
deste Anhaltspunkt dafiir vorbanden sei, dass Solon ionisch ge- 
dichtet habe. Diese Ansicht lasst sicli noch besser als durch ein 
argumentum a priori begriinden: es kann der sichere Beweis 
dafiir erbracht werden, dass das unattiscbe η der bei Aristides, 
Clemens Alex., Demosthenes, Diodor Sic., Diogenes Laert., Philo, 
Plato, Plutarch, Stobaeus iiberlieferten Fragmente des Solon nichts 
als ein oberflachlicher ionischer Firniss ist, den wir uberklugen 
Bearbeitern und Abschreibern der Gedichte verdanken.

Es ist namlich in S tam m silb en  hinter ρ nie sondem 
s te ts  ά purum uberliefert: im Trimeter und Tetrameter 7ερα$έv- 
τας 36 7 , όρασαι 37 s, in der Elegie πραϋίντες 4 *5, τραχέα 4 sb, 
τίράίνει 4 s8, ραιόιορ 9δ. In den E n d u n g e n  schwanken dagegen 
ά und η mit einander: αγραν 33a, ημέραν 33β, ελεύθερα 36s, 
ημετέρά 4 ι, λαμΐεράς 9a neben · άγορής l a ,  οβριμο/εάτρη 4s, 
νμετερψ  l l i  (Variant® -ραν), φλανρη άνιηρή 13is, ήμετέρψ  19β,

' ΐΐλενρψ 24.ι (Variante πλειραϊς), ωρηι 24g. Ware nun das 
a purum bei Solon falscli, so bliebe es unerklart, weshalb diese 

\ falsche Attisierung die Stammsilben konsequent und die Endungen 
nur zur Halfte traf: denn bei den echtionisclien Dichtern ist 

: gerade umgekehrt ionisches η in Stammsilben selten, in Endungen 
al)er haufig durch attisches ά purum verdriingt. Dagegen erklart 
es sich leicht, weshalb ein urspriingliches ά purum bei Solon in 
den Stammsilben unveriindert blieb, in den Endungen aber zu η 
ionisiert wurde: das nicht-attische η gait gerade in der I. Domi
nation schon den alten Grammatikern und ihren Epigonen als 
cine der Haupteigenheiten des ionischen Dialektes; wer also von 
diesen Herren der Ansicht war, dass Solon ionisch gedichtet habe, 
brachte das dadurcli aufs einfachste zum Ausdruck, dass er atti
sches a purum in den Endungen der I. Dekl. in η umsetzte.



346

Hiermit ist bewiesen, was seit 1891 eigentlicli nicht uielir 
bewiesen zu werden braucht. Die in diesem Jahre uns wieder- 
geschenkte Ιά&ηναίων πολιτεία  des Aristoteles enthalt, auf Pa
pyrus geschrieben, 63 Verse des Solon, die zum grossten Teile 
den uns schon bekannten Fragmenten angehoren, zum Teil aber 
neu sind; seltsamer Weise werden sie von Smyth 182 gar nicht 
erwalwt und benutzt. In diesen Versen, der fiir uns altesten und 
zuverlassigsten Quelle Solonischer Dichtung, ist mit zwei Aus- 
nahmen stets d purum uberliefert (ich citiere nacli der zweiten 
Ausgabe von Blass).

Hinter ρ zeigt die P o lite ia  stets ά : den oben schon ange- 
fiihrten Fonnen des Trimeters πρά&έ\πας 367, ί)·εν^ερα 36 5 

(Blass 8 p. Ιδιβ.ιβ) kommen hinzu im Tetrameter τράχνν B lass 2 
p. 14js, πιείρας p. I0 5 .

Hinter i ist in den u b rig e n  Quellen des Solon η das regel- 
massige: in der Elegie sind fiicu 4*6, δνανομία 4a?, ευνομία 4j3, 
im Trimeter μι ένας 32s (von εΐάσε δ6 sehe ich ab) die einzigen 
Belege fiir a purum hinter t . Demgegenuber stehen ανιηρή 13is, 
ιητροί 13 58 und 22 Formen der I. Deklination mit -nj- in der 
Elegie, im Trimeter und Tetrameter.

Dagegen liefert die P o l i t e i a  zunachst den Beweis dafiir, dass 
die Solonische E le g ie , in der man am ehesten ein nicht-attisches 
-ιη- erwarten konnte, nur ά purum kannte: ’Ιάονίάς Blass 8 p. 6 s, 
φι[λαργ]νρίσι· p. 6 *a, νπερηγανίάν p. 623, λίαν p. 1416 (=  Bergk4 
62). Im Trimeter wird des Aristides βίαν 3614 (Plutarch β ίψ )  
durcli die Politeia Blass * p. 16s bestatigt: an Belegen fiir id  
konunen hinzu aus dem Tetrameter βία B lass8 p. 15$, ισομοι- 
ρίάν p. 15e, aus dem Trimeter βίαν p. 17$. Von den beiden 
auffallenden Belegen fur -ιψ  hat der eine durch Blass seine 
Erklarung gefunden: άναγχαίης υπό χρειονς φνγόντας B lass 8 
p. Ιό ΐ9 ■=* Bergk4 36β (der Vers steht auch in den anderen 
Quellen mit -ίης) ist eine Anspielung auf χρειοι avay/Mit] Θ 57, 
und Citate werden gewobnlich im Dialekte der Quelle gegeben. 
Ebenso halte ich die Worte *δονλίην άειν.εα | έχοντας, η&η δεσπο
τών τρομενμ[ένονς]€ Blass 8 16s »  Bergk4 36n  fiir ein Citat 
aus einem ionischen Iambographen: dafiir spricbt ausser δονλίψ  
auch τρομενμένονς neben ποιούμενους Blass 8 I 615 .

Hinter ε steht in den u b rig en  Quellen ά neben η: έργα· 
λεαις 13βι neben άργαλέης 4 s9 , αργαλειοί 13s7, γενεήν 27iofj
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alles Belege aus der Elegie. Die P o l i t e i a  dagegen iiberliefert 
im Tetrameter αφνεάν Blass 2 1 4 2 1.

Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass je d e s  tiber- 
lie fe r te  n ic h t - a t t i s c h e  η b e i S o lo n  — sofern es nicht in 
einem Citate steht — sowohl in der Elegie als im Trimeter und 
Tetrameter in  ά  purum  zu an d e rn  ist.

In der io n is c h e n  E le g ie  hat natiirlieh ein attisches purum“ 
keinen Platz: es heiset wirklich den liederlichen Abschreibern zu viel 
Ehre anthun, wenn man die von ihnen verbrochenen vulgaren Formen 
sammelt Oder sie gar fur gut iiberliefert ansieht. Smyth 182 wird wohl nie- 
manden davon iiberzeugen, dass in den Elegien des T y r t a i o s  die Formen 
αισχράς 12 J7, ατιμία 1010, εγβράν 115, ανιαρότατον 104 nicht vulgar-attisehe 
Formen seien, sondern Dorismen, dem d o r i s c h e n  Heimatdialekte des 
Dichters entnommen! 1st es denn Smyth nicht aufgefallen, dass dieses 
sein angeblich „dorisches“ « gerade nur liinter i und ρ iiberliefert ist?

Belege fur das uneclite ionisclie η.

I. Ion. a : η aus urgriechiscliem a.

121. Das urgriechisclie u in Stammsilben, in Endungen 
und in Suffixen war entweder ein urspriingliches a oder nach 
bestimmten Gesetzen der Stamm- und Formenbildung aus a ge- 
dehnt oder endlich aus dem Augmente e und anlautendem α-, a- 
kontrahiert. Ionisclie Worte und Formen, in denen dieses ur
griechisclie a, im Ionischen und Attischen gleichmassig durch η 
vertreten ist, enthiiltjede Zeile eines ionischen Textes. Hierfuhre 
ich nur solche Falle an, in denen das ionisclie η entweder im 
Attischen in a zuriickverwandelt oder aus anderen Griinden be- 
sonders bemerkenswert ist.

a. Ionischem η  entspricht attisches a  liinter e  i  q  v .

Von den zahlreichen Belegen kann natiirlieh nur eine beschrankte 
Auswahl gegeben werden.

122. Ion. -εη- »  att. -e«-.

κ α τ - ε η γ ώ ς  „zerbrochen^ Iidt. V II 224a Hippolcr. I l l  490u 
*= att. YMT-eayiog aus *βεβάγώς.

νεηνίης ,  νεανίσκος,  ν ε η ν ι ς  «  att. νεανίας, νεανίσκος, 
νεανις aus *νεβΰν- : νεψίης oft bei H d t  ζ. Β. I  31io.i6.se 36ιο
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37 4 39s 614 Π  322ι Π Ι  538 u. s. w., νεηνίσν.ος Hdt. H I  53 , 7 
TV 149s Herod as I 39, νεηης Hippokr. V III 250ιβ in C (daraach 
zu andern das vulgare νεανι/.ός Hippokr. V 512 6 558 e 6041 

65223 600g u. a. m.), ferner νεη ·γ ενής ,  νεη-0'α?~ής, Νεηττο-  
λ ι ς  Blnschr. 4 no. 1 u. s. w.

-e ij-X o m in a ls tam m e  nach der ersten Deklination: z. B. 
Ιτίη „Weide“ Hdt. I  194s aus * fire  fa ,  a t t  είτία ; πΗ η  ,λόΙΙ” 
H d t  I  17811 I I  153 δ aus *π?.ηη — *πλήβα, att. rv?Ja; γειεή 
H d t  I I I  33s 1 2 2 9 VH 1714, att. γενεά; &έη ,,Anblick“ Hdt. I  
25δ IX  25s, a t t  &ia; ϊόε'η H d t  I  203n Η  7 I 3, a t t  Idea u. a. m. 
Oft in der Zusarainensetzung z. B. γενεη-?Αγεω Hdt. Π  9130 

143i.s • 10.11.13 14614 u. sonst =  att. γενεα-λογέω. In )χη)mvuo 
H dt. I I  152i9 V 1011 ist zwischen ε uiul η ein 1 ausgefallen.

-εη-  V e rb a ls tam m  des Futurs, Aoristes, Perfekts und der 
vom Verb abgeleiteten Nomina: z. B. ΰεησομαι H d t  I  8 u . 
δεησασ&αι I  8 1s 59$ ΙΠ  1366 u. s. w., ΰεημα Semon. Τβτ (bei 
Aelian), ΰεητρον Hdt. VI 219 u. a. m.

123 . Ion. -ιη- =  a t t  -id-.
I η- „heilen“ =  a tt  <5- in Ιησασ&αι, ϊημα, ιητρός, ιηιρι/.ός, 

oft in alien Quellen des Dialektes: z. B. Ιητρός Inschr. 143* 
144s Blnschr. 1 22. 134*8 139 H d t I  197s n S 4 s.s .4 Π Ι  l 6.s 
u. s. w. Hippokr. oft, ϊητηρες Herodas IV  8, ϊητρα Herodas ΓΓ 
16, ϊημα Hdt. I l l  130s, Ιητριν.ός Hdt. und Hippokr. oft. Ιησομαι 
Archil. 13, Ιήσασ&αι Hdt. H I  132s 134*4, *Ιησων Hdt. IV  
179i.s .10*13 V H  193s u. s. w.

διην.ονος =  a t t  διά/.οχος: H d t  IV  7121 725/6 IX  82io, 
διην.ονεω IV  15412.

δ ιη ν .ό σ ιο ι Inschr. SODis/19 140bs H d t  I  32io 178,* H I 
92i 93io 97u u. s. w.

τρ ιην .οντα Inschr. 72io 96n Blnschr. 204s Hippon. 20$ 
H d t  I  3 2 n  130,.4 1796 Π  124as 157* Hippokr. V IH  162is 
u. s. w.

τρ ιην .οσιός  Inschr. 42*o Blnschr. 248a 1 Hippokr. 21 In
239 i 243 9 u. s. w.

τριην.ας Hdt. I  65*3 Herodas Π Ι  9 u. s. w.
r ριη/ .όσιοί  Inschr. 80B 22^3 C 13/W D 13/13 Thlnschr. 9e 

Hdt. H  44,o 1424. s 180* I I I  914 u. s. w.
λ ί η ν  =  a t t  λιάνι Hippon. 20i, Anakr. Hermes X X I I 409*3, 

Hippokr. I w 51*4 54* 6123 V III 3429 u. s. w.
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σιηγοίν  =  att. σιάγων: Hippokr. I ks 23 4 25.27 V 724ιβ? 
σιηγόνια V II 42*2 4 4 1 (σιά- V II 40ιο 42β) u. s. w.

τ ιήρηε  Hdt. V III  120* (-η b, -u  a): die nicht ionisierte 
Form τιάρα steht I  132β ΓΠ 12ΐδ V II 612.

Ί η π ν γ ε ς  H d t  IV  992i V H  170u , Ίψ ειγΙη  I I I  1382 IV  
99 20 V II 1707.

3Ι ή λ ν σ ο ς  H d t  1144n , 3Ίηλνσιοι oft in attischen Inschriften: 
ini Ablaute zu 3ίηλνσος scheint Ίάλναίονς Anakr. 13 B zu stelien.

~ ιψ  m a n n lic h e  und  w e ib lich e  S tam m e  nach der 
I. Deklination z. B. αΐτίη , Υ,οιλίη, σοηίη, νεηνίη-ς, 2ωσίη-ς u. s. w. 
Oft als erste Glieder einer Zusammensetzung z. B. άγγελιψφόρος 
H dt in a I  120g Π Ι  1189 126χο IV  712 1 , σ’/Λψτροερέω H d t  
ΙΠ  12 ,4  V I 1 2 , 9, ποιψγαγέω  H d t I I I  2519 IOO3 u. a. m.

- ί η - μ α :  z. B. d-νμίψμα H d t  oft z. B. I  1983 I I  8 6 ,5  

1303 u. s. w., Hippokr. oft z. B. V III 527  2 IO21. 
r; - ιη-μων:  z. B. παιγνιψμων H d t I I  173

- ιη-ρος:  z. B. ανιψρός Archil. 10  H d t  I I I  108e.
- ι ή - τ η ς  =  a tt -ι-άτης, dor. -ι·άτάς : π ο λ ι η τ η ς  Anakr. le , 

iJemokr. Mor. 146 Natorp, H d t oft z. B. I  37 9 I I  129g/io 
!· 160,2 1675 I I I  36s 80,e u. s. w.; μ ν ϋ ι ή τ η ς  Analcr. 16; 
i  E th n ik a  auf -ιήτης z. B. Βαργυλιψών Κεραμιψών Blnschr. 
ξ, 252 253, Ποσιόωνιήτης H d t I  167 u , Ποτιϋαιήτης 2rcαρτιψης 
ί  oft u. a. m. In den attischen offentlichen Urkunden des V. Jahrh.

erscheinen diese ionischen Ethnika bald in ionischer (-ιψης), bald 
^ in attischer (-ιάτης) Form vgl. Cauer Curtius’ Studien V i n  
1247 Meisterhans2 13.

I  - ιη-ων:  z. B. παιή-ων Archil. 76.
·% - ι-ψ .-  =  att. z. B. οϊηξ  „Steuerruder“, οιψ,ΐίοντες
I  H dt I  171x6.
h - ι -ηνής  *  att. -ι·ανής: α ϊηνές  Archil. 38.
λ- - ι -ηνός  =  att. -ι-άνός von ι-Stammen: z. B. 2αρόιηνός
■IfHdt I  22s 8Ο2 83* u. a. m.

X-- 124. Ion. ·ρη- —* att -ρά-.

γρ ^ ν ς  =  att. γρανς : γρηνν Herodas I I I  39, 7calaijj γρηΐ 
ion. lainbograph Bergk I I I  4 Fragin. Adesp. 16, γρηνν Ilippokr. 
V III 448 20 („runzlige Haut auf der gekochten Milch“). Darnach 
let das bei Athenaeus uberlieferte γραΰς Archil. 31 in γρηνς zu 
kndern.
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V

όρη-  ..laufenw =  a t t  doer-: Hdt. sehr oft z. B. ίχδιδρησχει 
Π Ι 4s IX  88ι· άπεόίόρη<ηων Π  182 u , ίτζεόρη TV  43 , s IX  37i3. 
άττοδρηναι Π Ι  45s, όιαδρησεται Π Ι  13δ4/5, αττδδρησιν TV 140ιο· 
δρησμός V 124, T IT O i V IH  4 4 18s 23, 75ι, 974 IOO4. doij- 
π έ τψ  Π Ι  137τ: Hippokr. άποδέδριμεν VJLLL 282$ (-δέδροτ/.εν θ). 
vgL άποδέδρη-λε Τ ΙΠ  282τ: α^ολαιλε θ ; Herodas δρψτέχαι Π Ι
13. Λ δρ ψ το ζ  Hdt. I  35n  4 1 ,., 43, 45β. 12.

dpij- ..thun. handeln" =  a t t  δρα-: Archil, δρηστψ  ασκόν 72ι. 
ν.ρη- „mischen~ *  a t t  κοα-: χεχρημαι Hdt. H I  106, (-κοι- 

b. -κοα- a), Hippokr. oft z. B. P* 14,0 16e.*4 119,, V I 270is 
Τ Π  334, V O I 13<3,i 132,, 178?; έχρή&ην Hdt. IV  152i, 
Hippokr. P 4 2113 22s; ατ/ρητος Hdt. I  207,3 Herodas I  80 
Hippokr. sehr oft z. B. P® 4« Ιβ ι,.ιβ  23τ, δτΛρητοτνώτης -ττοοίrt 
Hdt. VI 84,. 1,, χαλίχρητον Archil. 781; χρησις oft bei Hippokr., 
άχρηοίη P* 8 1 ; χρητηρ Inschr. 130s. Anakr. 94i, Hdt. sehr oft
z. B. I 14e 14u  (-a- b) 254 51, 704. 7. , . i , . i s . i 6 207 ,τ (-a- b) 
ΙΠ  l ie .  10 476-8 484 XL s. w.; νπολρητήριον Inschr. 1306/7, tvre- 
χρηΓηρίδιον Hdt. I  25 4 XL a. m.

π ρ η -  rverkaufen“ =  a t t  πρά- : πρησϊς Inschr. 80Ce, π oi;- 
Βψαι Hdt. I  156, 196, Π  544 5 6 4 . 10. πεπρησ&αι Π  56,, 
ττρηοις I  153, IV  178; [πρ]η&*πτων BInschr. 2046 in einer In- 
schrift aus E rrthrai. die schon den Einfluss der zoiitj vena t 
Um die Mitte des Ι Π  Jahrh. das vulgare πραθψ αι in Erythrai 
BInschr. 206 oft.

ττρήσσω  =  att. πράσσω: ansserordentlich oft in alien Quellen 
vorkommend. Ich fuhre nur die inschriftlichen Belege an: πρη- 
ξοισιν Inschr. 8OA16/17-to- πρηξεσ&αι Β,ο, πρηχμα Βιβ/ιτ Cs, 
πρηξάττων A is.is und Blnschr. 15817, ποήξη(ι) Blnschr. 158;. 
εν.πρηττοπων attisch mit ionischem Stammvokale Blnschr. 22$; 
Πρηξι- l>eliebtes Namenselement: in Eretria Πρηξάγγε).ο$, Πρτξί- 
όημος, Πρηξίνιχος, Πρηξιοδος, Πρήξιττττος, Πρηξιτελης, Πρηξίαζ, 
Πρηξιάδης, Πρηξϊνος Inschr. 21 (Belege gesammelt oben S. 14. Ab- 
satz 2) Inschr. 22u , in Kyme Πρήξου Blnschr. 20, in Delos Πρήξιος 
Blnschr. h i t ,  in Thasos Πρηξαγόρης ThInschr. 10,. β, Πρηξι-: 
)<εως Th Inschr. 3s Blnschr. I oslj, Πρηξίπολις Th Inschr. 8 « IO4 
11, 13u 21,, in Eiythrai Πρηξάζ Blnschr. 206au .

Atticismen sind .7 ραξαι Blnschr. 248a ]c, πράςιος Inschr. 1771# aos , 
Mylasa (am 360 v. Chr.). Gar nicht mehr im ioniseben Dialekte abgefasst ‘ 
sind Bechtel’s Inschriften 147 (mit πράγματα 1S) and 153 (mit πραχύέττα ,A lt, > 
πράξεις i4).
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ττρηνς  „sanft, mild“ =  att. πραύς: ΠρηυΙος Thlnschr. 144. 
[Πρ]ηυχοζ aus Styra Blnschr. 19 347? Πρεάνΰης aus * Πρη-άν&ης 
ein Keer Blnsclir. 50 col. IVes; τζρηντερος Hdt. Π  181 n , πρη- 
ύνεσ&αι II2 5 i2  12137; τνρηίες Hippokr. P® 18913, π ρ ψ σ ι Υ Ώ Ι  
5 Ο9 in C, τνρηίως I w I 8623 201c V 66013 V III  148i3 u. a. m.

§rji „leicht“, ρ η ί δ ι ο ς  u. s. w. =  aeol. βραιδιος Verf. Dial. 
I I  282, att. ρα, ραδιος: Hdt. ρηϊδίως I I  121ΐ4·26 IX  2is, §ψ  
στώνη I I I  1367 (£κ ζρηστώνης a, εζ ζρότωνος b); Hippokr. $ηί- 
δίως Ρ ύ 4 15 115 27 12 163is V III 161 u. s. w., φηΐδιον V™

Herodas ρηιδίως V II 69. Bei Theognis wird §ηι- bald zwei- 
silbig (ρηίδίιος 239 524 592 1034, ρηϊδίη 1027), bald einsilbig 
gemessen (φηιδίη 574, ρήιδιον 577, φήιτερον 1370, mit falschem 
a ράιδιον 120 1220, Qaiov 429).

Auffallender Weise uberliefern die Handschriften des Hippokrates,

438,, (5r/οτωνήοαντα V 524x u. a. m. Nach Blass in Kuiiner’s Griech. 
Gramm. 1 8 568 soil dieses a nicht aus η verderbt, sondern kurzes « sein. 
Ein Ablaut (top- : (5r«-: ist ja  zweifellos moglich: ware nur der Text dee 
Hippokratee zuverlassiger!

ρηχίη  „Brandung“ =  att. §άχία: Hdt. ξηχίη I I  117, §ψ.ίης 
V n  372 V III 129η.

° (fρ η γ ί ς  „Siegel“ =  att. σφράγις: Hdt. σφρηγίς I I I  41 4, 
£ σφρηγιδα I  1956 I I I  419 4213.11 128ο σφρηγϊδας V II 69δ in a 
t  (σφραγ- b), Herodas σφρηγίς I  55.
v τ ρ η χ ν ς  „eteil“ =» att. τράχνς: Archil, τρηχνς 87 z (varia 

lectio τραχύς), — Tyrt. τρηχείας 1229, — Hippon. Τρηχείης 47a, 
— Hdt. τρηχίη IV  23 s, τρηχίης JV 9910, τρηχείψ  I  71 9, τρη- 

: χίως I  73 16 114ι2 I I  63*s ΛΠΓ.ΙΙ I 83 u. s. w., — Hippokr. τρψ  
χίας V7C0T ρηχίες V 801. 2, τ  ρηχίη V I 218 η , τρηχυσμόν I kfl 140s, 
τρηχνσματα V 102 s, τρηχύνεται V 636π u. s. λυ.

φ ρητηρ  „Bruder“, φ ρ ή τ ρ η  u. 8. w. =  att. φρατηρ, φρατρα 
aus hhrater, hlirdtrfr. φρήτρη Hdt. I  125is, φρητηρ* άδε).φός 
Hesych (der einzige griechische Beleg fur die ursprungliclie Be- 
deutung des Nomens).

in A, ρν/ίτερον V U I 869 . 24, ρηίτίρη V III 84i4, §ηϊτίρως V III  
1014, ρήϊστα CD I I I  3205, ρηιζω V 982 120δ 1942o u. a. m.;

268,,, ραϊον Θ VIII 124,.2 (φήϊστον vulg.), VIII 274,3 (Qqov vulg.); (fr&v- 
μείτο), ύαϋνμήσαι Θ VI 648,5. in 656.,21 ραϋυμίη in AM 1*“ 133,.2, in Θ 

* VI 574, 6482; (5αΐζει in Θ VII 12210 VUI 38,7 8418 390,, ραίζψ VIII 5 2 „
(nur C ζαΐο]] in Θ VIII 20, 34,c 266,,; ορστώνη Iku 240o. J8. 20 III
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-o i;-S tam m e der I. Deklination z. B. αί'ρη, ήμερη, &νρη, 
γωρη, (ορη u. s. w., -αγόρη-ς =  a tt  -αγοράς in zahlreichen Eigen- 
namen. Einzelne Belege in der >Formenlehre«.

-ρηι  Adverbialausgang: z. B. ?.ά&ρηι Hdt. VTII 11215 

IX  90s.
-ρ η -ν  Adverbialausgang: z. B. π έρψ  Hdt. I  201* VI 447 

974 V III 367.
-o-r//.- =  a t t  -ρ-άκ- (Suffix -cc/-): & ώρηξ ,  -tf/jog Hdt. I  

1811 I I I  4 7 7 . 8.11 98ia V II 89s IX  2 2 n  74io, ΰωργ/j)φόρος 
V II 89is 92 1 V III 1139; ΐρη£,  -ψ.ος Hdt. Π  6620 67s H I 
76ιο, ι'ρηκος Hippokr. V III 214ιο.

Dagegen στνρίίκος Hdt. in a b III 107n , στνρακα in a III 107 f, 
(•ρίκα b).

-ρη-  =  a t t  -ρά- im V e rb a ls ta m m e  des Future, der 
Aoriste, des Perfektes und der abgeleiteten Verbalnomina zu den 
Prasentibus auf -ραω, -ραομαι z. B. ion. πειρήσομαι, ίπειρή&ψ, 
ετεειρ^οάμψ, πεπείρημαι, πειρψέος, πειρητίζω, πείρησις u.s. w.

125. Ion. -νψ  =  att. -νδ- (ua).

φ?.νηρ{ιο — a t t  φλναρίω: Hdt. Π  131s V II 10325 104so. 
σι/.νη  =  att. οικία: Hippokr. VII 294is 39819 V III 

90 16 u. s. w. s
ν.ωδνη =  a t t  Υχοδνά CIA. Π  701ΐβ8.7ο 706A b i9 : ‘/.ωδήν, 

verderbt aus Υ,ιυδνη oder ν.ωδνψ·, bei Galen Exeg. in Hippokr. 
512 (cod. M).

Ebenso ion. οίσνη  „Weide“ =  a t t  οίσνά, ion. Υ.αρίη 
.,Nussbaum“ =  att. Υ,αρνά u. a. m.

Gegen die Regel erscbeint -νη- im A t t i s c h e n  in:  δνη „Ungluck“ 
bei den Tragikern (Lebnwort ane dem Homer?); άφύη „$ardelle“ bei ; 
den Komikern (Lebnwort ana dem Ioniscben?); εγγνη  „Burgscbaftu , l·/- 
γνη-τής „Burgeu , εγγνη-σις n. 8. w.; όφρύη „Hugelu Earipid. Heraklid. 
394 (Lehnwort aus dem Ioniscben? vgl. όφρύη „Hugel“ Hdt. IV 1811 
182j 185a. 9); Φνη Atbenerin Hdt. I 6016, wahrscbeinlich ionisiert; νηνός 
„sauisch“, νηνέω, νηνία, von Plato an, vgl. dor. νανίος, vavla Hesych.

126· b. Ion. η : & =  a tt  ά,
ohne dass einer der Laute ε ι ρ u voraufgeht.

ηηρ neben αήρ „Dunstkreis, Nebel", Gen. y έρος,  D at 
ήέρι,  Akk. ηέρα (attisch αήρ : αερος : αέρι : αέρα), dor. α/ήρ * 
von A hkexs Dial. dor. 49 aus Hesych’s Glosse αβήρ · οΐχημα j.
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στοάς Ι'χον, ταμέίον. Λάκωνες erschlossen, aeol. ανηρ V e b f . Dial. 
Π  436, aus aver neben aver, aviros: ηήρ  Hippokr. P* 391.17 

454 579 6119, in A V I 98 i2? in Θ V I I I 2681, in CE IX  9 0 u ; ge- 
wohnlich άηρ  z. B. in A VT942 961 982.10 IOO4 10 2 4 .8* 11 108i. 
13.20 1 1 2 24 1142.4, in θ  V I 3722o 374n 390ι2·ΐ8; ηερος  Hdt.TL 

l 25i Hippokr. oft z. B. V I 104ig 37 2 22; ηέρ ι  Hdt. Ι Π  1244 
?' Hippokr. oft z. B. Ρ δ 57is VI 1143 3 9 4 4 ; η έ ρ α  Hdt. I  172n  
£ I I  262 IV  312 Hippokr. oft z. B. I w 401 45 2 V I 37212 u. s. w.f:
Ϊ  Die Laut- und Flexionsverhaltnisse dieses Nomens sind verwickelt
I und haben bis jetzt keine geniigende Erklarung gefunden, weil man nicbt 
« von den ionischen Formen ausgegangen ist.
\  Fur den ionischen Dialekt sind zwei Nominativformen, ήήρ  und αήρ,
* gut bezeugt: es liegt durcbaus kein Grand vor, jene fiir „hyper«ionisch“ 
[£’ oder diese fiir einen Eindringling aus dem Attiscben zu halten. Im 
;; H o m e r  lautet der Nominativ αήρ ,  die obliquen Casus aber ήέρος  ήέρι  
I  ήέρα.  Eine aolische Form kann dieses homeriscbe αήρ nicbt sein: denn 
V die Aoler sagten ανηρ. Ebensowenig diirfen wir darin einen einfacben 
I Scbnitzer der ionischen Rapsoden sebn: denn es ware gar nicbt zu ver- 
I etebn, wie diese iiberbaupt auf a gekommen sein sollten, wenn es in ihrem 
£. Dialekte ήήρ biess, und wesbalb sie dieses falscbe a gerade nur in den
* Nominativ, nicbt in die obliquen Casus einfubrten. Es bleibt also tour die

I
dritte Moglicbkeit ubrig: das h o m e r i s c b e  αήρ ist eine i o n i s c h e  Form. 
Als eolcbe kann sie aber kein langes ά entbalten, das in den obliquen

Casibue als η erscbeint: denn eine „Dissimi]ation“ von η : a in ά vor
ecbtem η , die man fur das attiscbe αήρ angenommen hat ,  ist fiir das 
Ionische des Homer ganz ausgescblossen vgl. έμβήη 77 94, νπερβήη 7 501, 
οτήης P  30, στήη E  598 u. a. m. Ein ioniscbes αήρ ist also nur mit kurzem
ά denkbar, und wirklich lasst sicb fiir die beiden Verse des Homer, in
denen άήρ vorkommt, die erste Silbe als n a t u r a  k u r z  recbtfertigen, ob- 
wobl sie in der Hebung dee Verses stebt. WSchulze Quaest. Ep. 456 if. 

i bat nacbgewieeen, dass die zweisilbigen Formen VA ρης und ανήρ, deren a- 
; nature kurz ist, im e r s t e n  und im l e t z t e n  Fusee des Hexameters und 
λ zwar n u r  in diesen beiden Versfussen als Spondei gemessen werden; er 

erklart das aus der Licenz, die der erste und der letzte Fuss dee Hexa
meters genossen. Nun stebt άήρ  ebenfalls das eine Mai im Anf a nge ( *  144), 
das andere Mai (E  864) am E n d e  des Verses: wir sind desbalb durcbaus 
berechtigt, fiir άήρ dieselbe Freibeit, wie fiir άνήρ und υΑρης vorauszu- 
zusetzen. Damit gewinnen wir die einzig mogliche Erklarung der homeri- 
ecben und,  wie wir binzusetzen diirfen, g e m e i n - i o n i s c b  en F l e x i o n  
άήρ ,  ή έρος ,  ήέρ ι \  denn aucb im Hippokrates ist sie die regelmaseige, 
der Nominativ ήήρ bildet immer nur die Ausnabme.

Diese Flexion aver : iiveros : avfoi kann durcli Ausgleicbung aus einem 
ursprunglicben Paradigma aver : Soeri : δοτόβ =  άήρ : άέρι : άρός, ion. ήρός 
entstanden sein, indem das η des ecbwacbsten Stammee (a%- aus in 
die ubrigen obliquen Casus eindrang. Dass ee auob bin und wieder in 

Hoffmann,  die griechiachon Dialokto III. 23
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den Nominativ kam, ist leicht moglicb: α ή ρ  und ή ή ρ  schliessen sich des- 
balb nicbt etwa gegenseitig aus.

Die attische Flexion α ή ρ  : αέρος n. s. w. hat man verschieden erklart. 
Nach WSchixze Qaaest. Ep. 67 soil das attische «- das Produkt einer Aus- 
gleichang von ή - (in ή ή ρ ) nnd a- (in αέρος) sein. Dagegen lassen Kretsch- 
mek KZ. XXXI 449 nnd Hatzidaxis IF. V 394 att. α ή ρ  lantgesetzlich durch 
Dissimilation aus ή ή ρ  hervorgehen. Da der ionische Nominativ α ή ρ  alter 
ist als ή ή ρ ,  so halte ich cine Ansgleichnng (allerdings nicht von ή ή ρ  : 
α έ ρ ο ς , sondern von α ή ρ  : ήέρος) fur wahrscheinlicher. Es kann ja freilich 
der eeltenere und spatere Nominativ ή ή ρ  schon gemein-ionisch gewesen nnd 
im Attischen lautgesetzlich in α ή ρ  umgewandelt sein.

?*οχ·ηγέω Hdt. IX  21 is 536 =  att. λοχ-άγίω, λοχ-άγός. 
Der Titel „Lochage“ hatte seinen Ursprung im dorischen Heere 
und k o n n te  deshalb von denAthenem in der dorischen Dialekt- 
orra heriibergenonimen und gebraucht werden, vgl. auch styraisch 
Λοχ-άγός s. oben S. 308. Auch das attische ξεν -άγός  {ξεν- 
άγέω) ..Fremdenfuhrer, Anfiihrer fremder Soldner“ ist von Haus 
aus ein terminus technicus des dorischen Heerwesens.

Einige andere Composita mit ·ά γό ς  im Dialoge der attischen Tra- 
gddie (z. B. χ υ ν -ά γ ό ς , πο ό -ά γό ς) entetammen dem dorischen Chorliede: die 
attische Prosa sagt x w -η γό ς , π ο δ ·η γ έ ω .

να υ-ηγός  ,.schiffbriichig“ : νανηγέω Hdt. V II 2367, ναυηγίη
V II 1904 1924  V m  83. is, vavrtfia „Schiffstriimmer“ V II 1914
V III 12s 18s 76i3 96^ — att.-dor. ναυαγός, ναυάγέω, νανάγια. 
Als urgriechisch sind zwei Formen denkbar: * ναν-βάγός vom 
starken Stamme =  ion. ναν-ηγός, und *ναν-βάγός vom schwachen 
Stamme. Das attische ναυαγός ist jedenfalls eine Neubildung: 
vielleicht hat man das urspriingliche νανηγός in νανάγός umge- 
wandelt, um den Gleichklang mit dem haufigen -ηγός ,.Fiihrer“ 
zu vermeiden und den Zusammenhang mit α*/ννμι, id  γην fiihl- 
barer zu machen; doch lassen sich auch andere Erklarungen 
geben.

οιζηδέω  im Homer: att.-dor. οπαδός, οπάδέω aus urgr. 
οπαδός. Das W ort gehorte ursprUnglich der Poesie an und es 
kann keinem Zweifei unterliegen, dass es aus dem dorischen 
Chorliede zunachst in den Dialog der Tragiker und von hier aus 
in die Prosa gekommen ist.

c. Ion. η aus a in der Kompositionsiuge.
127 . Vgl. dariiber im allgemeinen W ackernagel Deh- 

nungsgesetz 38 ff. Im Folgenden sind nur einige bemerkenswerte 
Falle des ionischen Dialektes aufgefuhrt
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-η γα ν ή ς ,  aus ά-γανής ,,glanzend“, in δι-ηγανές% λαμπρόν 
Hesych, durch η hinter ι als ionisch erwiesen, zu γάνος „Glanz“, 
γανόιο „glanzend machen“ u. s. w.

-η λ ί τη ς ,  aus αλίτης, in δι-ηλίτης' ‘κακούργος, άπατεών He- 
sych, durch η hinter ι als ionisch erwiesen, zu άλείτης „Frevler“, 
άλιτειν „freveln“ u. s. w.

- η λ ι φ ή ς ,  aus άλιφ>ής, in μιλτ-ηλιφέες Hdt. Π Ι  585 (-ηλε- 
([έες a, -ηλοιηφέες b), zu αλείφω.

- ηλογέω , aus ά-λογέω, in κατ-ηλογέοντα Hdt. I l l  1215 

(κατηϊάγησε I  8414/15 1449).
-ή π ο ρ ο ς ,  aus ά-πορος, in παν-ήπορος· πανάπορος, ενδεής 

Hesych. .
- ήμνκτος ,  aus άμυκτος, in άν-ή μικτός* αχάρακτος Hesych, 

zu άμνσσω.
-ήνιος  zu avia : δυσ-ήνιος εκ λυ7ΐης Hippokr. Ρ ύ 2414 vgl. 

Erotian δυσήνιος· δνσθυμως και δυσκόλως τάς ανίας φερούσης, 
Galen Exeg. δυσήνιος * 6 μη ευκόλως άνιώμενος und Hesych s. ν. 
Ebenso άν-ήνιος* άλυπος και άβλαβης Galen Exeg. in Hippokr. 
434. Die vulgaren Formen sind δυσ-ανιος und άν-άνιος (letzteres 
von Hesych durch άβλαβης η υπερήφανος η άλνιιος erkliirt).

-ήνωρ , in der Zusammensetzung aus -άνωρ gedchnt: z. B. 
'Λγαθ-ήνωρ Blnschr. 153s? aus Smyrna, 'Εκατ-ήνωρ CIA. Π  
no. 4bie aus Thasos,' Ενήνωρ InscJir. 140b2 aus Zeleia, Νικ- 
ήνωρ Thlmchr. 5 7 u. a. m. Das im Attischen lautgesetzlich hinter 
ε ι ρ υ berechtigte -άνωρ hat gelegentlich das gewohnlichc und 
regelmassige -ήνωρ hinter anderen Lauten verdrangt, z. B. Τεισ- 
άνιορ CIA. I I  465g5, Τελεσ-άνωρ CIA. I I  36812 (Analogie- 
bildungen nacli Θε-άνωρ, Ένφρ-άνωρ, Βι-άνωρ u. a.).

- η π ε λ ί η  „Kraft“ aus όιζελίη, in άν-η7ΐελίη* ασθένεια He
sych, durch das zweite η als ionisch erwiesen, vgl. άν-α/εελάσας* 
άναρρωσθείς Hesych, Stamm άπελ- „kriiftig sein“.

-ή ρ έτος,  aus άρετος, in Ξεν-ήρετος im alten Alphabete aus 
Keos Blmchr. 42; zu αρετή. Das η ist unechi. H. Es ist dies 
bis jetzt der einzige Beleg fiir urgriech. -άρετος (zu αρετή) im 
zweiten Gliede eines Namens: sonst stets -άρετος. Von W acker- 
nagel Dehnungsgesetz 41 wird -άρετος : ion. -ήρετος gegen Bech
tel’s Zweifel in Schutz genommen.

Ob π ε ρ ι - η  μ ε χ τ έ ω  „unwillig sein “ Hdt.  (oft) auf * α μ - ε χ τ έ ω  zuriick- 
gebt, ist scbr zwcifelhaft.

2 3 *
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d. Ion. η : a im Ablaute zu d.

1 2 8 . Nur einige wenige bemerkenswerte Falle seien hervor- 
gehoben:

rj κ η „Spitze des Eisens“, in iibertragener Bedeutung bei 
Archil. 43, vgl. Hesych ηκη· (1)ό/(χ)η, έπιδορατίς, ακμή, femer 
Tj/Jg* όξv, ήκέα* οξέα: latein. acer. Gewohnlicher ist in alien 
Sprachen der kurze Stamm ak-: vgl. άκή, cr/.ωκη, ακίς, or/xov, lat. 
ocuo, foies, le tt ass ?rscharF, altbulg. osutu .yScharP u. s. w. Dieses 
dk- wurde in der Kompositionsfuge im Griechischen stets in 
-ak- == ion. -iyz- gedehnt: άμφ-ηκης, εν-ήκης, νε-ήκης u. s . w., s. 
W ackerxagel Dehnungsgesetz 39.

δηκω Hippon. 49 e, vgl. die Bemerkung zn dem Verse oben 
S. 147. Urgriechisches Praesens vom starken Stamme der/.-: ion. 
δηκ-.

π ω  Hippon. 14i ,,tauschen?u vgl. Hesrch &ηπει· ψεύδε
ται, &ηπητης9 άπατεων, &ηπω9 έπι&νμώ, ΰανμάξω, &ηπων9 
έξαπατών, κο?κτκεύων, ΰανμάΖων. Im Ablaute zu &ηπ- =  ur- 
griech. dhabh- in ^ηπιο, τέ&ηπα steht τάφ- =  dhdbh- in homer. 
τάφος „Staunenu, τάφεϊν.

π α μ - π τ , δ η ν  Theoyn. 615 Aesclujl. Pers. 720Ejbchh. Soph ok!. 
Aias 916 u. a., π α μ - π η - σ ί α  Aeschyl. Sept 799 Eurip. Ion. 
1305 Aristoph. Ekkles. 868. Dagegen ist bei Solon 137 πεπάσ- 
9a t, iiberliefert und ebenso bei den Tragikem im Trimeter πε- 
πάσ&αι Eurip. Andr. 641 Herk. fur. 1426, πεπάιιένος AeschyL 
Agam. 799 Choeph. 183 K ibchh., πέπάται Eurip. Ion. 675. 
Ist dieses a in η zu andern (Fick BB. X IV  254 liest bei Solon 
πεπησ&αι) oder ist πέπάμα ι im Attischen ein Lehnwort aus 
dem Dorischen (v. W llamowitz Herakles Π * zu Vs. 1426)? Fur die 
Tragiker ist die Entlehnung wohl moglich, da sie aucb and ere 
Dorismen, die urspriinglich nur im Chorliede berechtigt waren, in 
den Trimeter hinubernahmen z. B. ?Μός, ναός, δάρός, εκατι, οπα
δός u. a., s. KChner-Blass Griech. Gramm. 1 3 32. Fiir den 
Elegiker Solon aber scheint mir ein un-attisches πέπαμαι un- 
moglich, besonders deshalb, weil der Stamm π α - ebensowenig auf f  
die Dorer beschrankt war, wie der Stamm κτη- auf die Ionier. 1 
J S chmidt Neutra 41 Iff. hat nachgewiesen (vgl. auch W Schulzb ! 
KZ. X X X TTT 318 ff.), dass κτη- und ττη-: dor. πά- nicht zwei 
verschiedene Worte, sondern zwei verschiedene Ablautsformen 
desselben Stammes sind: Uje oder Uie =- κτη-, KJS oder ksa =*
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π ά - .  Das lan g e  a in τ ζ ά - : τ ζ η -  ist sekundar und erst durck Aus- 
gleichung geschaffen. Darin scheint mir aber auch die Losung 
fur die Solonische Form zu liegen. J S chmidt will den urspriing- 
lichen kurzen Stamm τ ζ α -  noch in dor. ΐ μ - π ά - σ ι ς  finden: weshalb 
soli er nicht auch in Solon’s τ ζ ε - 7 ζ ά - σ & α ι  enthalten sein, das 
regelrecht vom schwachen Stamme gebildet sein wiirde (vgl. 
ί - σ τ ά - σ & α ι ) ?  Dafiir sprechen zwei ionische Formen bei Theognis: 
τ ζ ί π α σ τ α ι  663 (vulg., 7 ζ έ π α .  τ α ι  mit ausradiertem σ in A, 7 ζ ί π ο -  

σ τ α ι  0) und τ ζ α σ σ ά μ ε ν ο ς  146. B ergk best mit B runck 7 Ζ Ζ 7 ζ ά τ α ι , 

τ ζ ά σ ά μ ε ν ο ς  und dringt damit ohne jeden Grund dem Theognis 
zwei dorische Formen auf. π α - σ σ α μ ε ν ο ς  ist ein regelrecht vom 
schwachen Stamme 7 z d -  gebildeter Aorist, zu dem auch das kre- 
tische Nomen 7 ζ ά ο - τ ά ς  „Besitzer“ Gortyn. Taf. I I  32 43 I I I  54 
IV  2 5 20 22 gehort (vgl. homer, i '- σ τ α - σ α ν  M  56 y  182 σ 307), 
und 7 ζ έ - 7 ζ ά σ - μ α ί  steht der Bildung nach gleich mit δ έ - δ ά σ - μ α ι ,  

Stamm δ α - : δ ά -  ,,teilen“ ( δ α - ί ο - μ α ι : ssk. d d y a t e ,  δ ά - τ έ ο - μ α ι ) .  Haben 
auch die Tragiker 7 ζ ε π α σ # α ι , τ ζ ε 7 ζ α α τ α ι ,  τ ζ ε 7 ζ α σ μ ί ν ο ς  geschrieben?

129. e. Ion. η : a mit ω wechselnd.
Μ α ι η τ ι ς , aus Μαιατις, — gemeingr. Μαιώτις: Hdt. M ai- 

ψ ης  IV  457 123i2, Μ αιητις I  104ι IV  57$ 86u  100s IO I5 

llOio H 64  1209 123i2 133a, Μαιητιδος b: -ώτιδος a  IV  20e 
21s; das vulgare Μαιώτις in a und b IV  3<j.

ΐΛ μ τ ζ ρ α κ ι ή τ η ς  in a, -ώζης b Hdt. IX  28ai 31ie; das vul
gare ΐΛμπροΜ,ιώτης in a und b V III 45a 47s.

Ί σ τ ι α ι ή τ ι δ ο ς  b, -ώτιδος a Hdt. V III 239 ; dagegen cZ m - 
αιώτις I  56ia V II 175a, Θεοοαλιώτις I  57δ, Φ&ιώτις I  56ιο, 
Φϊιώται V II 1328, Πελασγιώζιδες I I  1718.

130. f. Ion. η mit di wechselnd.
μ ιη - φ ό ν ο υ  Archil. 48 =  homer, μιαιφόνος E 31 455 844 

Φ 402, Hdt. μιαιφονώτερος V 92 8 7»·
'Λ } .§ ύ\ - μ ίν ε υ ς  Thlnschr. 4s 6=3 Ι4)*ϋ·αι-μενης auf Kos 

Samml. GDI 3624d?o, in Ephesus AGIBrit. I l l  2 no. 459|.
μ ι η - und ά λ ϋ η -  (aue urgriech. μια - ,  άλϋα - )  eind ihrem Ureprunge 

nach Instrum ental, μιαι -  und άλϋαι- Lokative, vgl. Fxck BB. XI 270.

A n r a e r k u n g .  Diejenigen W orte, in denen ein ionisches stamm- 
haftes η =  a vor einem Vokale zu ε verkiirzt ist (z. B. λεώς aue ληός  
=  urgriech. λά/ος, νεώς νέα aue νηός νήα  jjSchifP* =  urgriech. νά^ός, 
vcLFa u. b. w.), kommen bei der ioniechen Vokalkurzung zur Sprache.
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131. II. Ion. η aus tt durcli Vrddhi-Dehnung.
Ή σ ι ο ν ή α ς  KaUinos 5, Bewohner von Kleinasien vgl. He

sych ΉσιονεΊς· οι την 'Λσίαν ol/.ονντες "Ελληνες. Ich beurteile f 
*Λοια ή σ ιο ν ε ίς  nach ssk. nimdha- : naisadha-, marica- : marlca- } 
u. a., vgl. W S ch ulze  Quaest. Ep. 147. Anders F ick  Odyssee 25.

.i

132. ΙΠ. Ion.-att. -ψ -, -ημ-
aus an dm  =  dsn asm.

Im Attischen wird η hinter e ι ρ ft in a verwandelt. f
i.

γ.άρηνον ,,Haupt“ »  att.-dor. κάράνον, aeol. /Αραινος· κε- 
κρι;φα).ος, γ,ρήόεμνον Hesych, aus */Αράσνον  nach F ick KZ. 
X X II  228 J S chmidt Neutra365: homer. γΑρηνα, H d t Κάρψος 
ein Lakone V II 173n (ionisiert aus Κάράνος vgl. F ick a. a. 0.), 
a t t  γχίράνόο) Aeschyl. Choeph. 515 686 K ibchh., χαράνιστήρ 
Aeschyl. Eumen. 184 u. a. m. \

σ ε λ ή ν η  „Mond“ =* dor. σε?Ανα, aeol. σελάννα V e b f . Dial.
I I  482 aus * σελά  ova von σε?Ας „Glanz“: haufig bei ionischen ! 
und attischen Schrifitstellem belegt. ?

γ α λ ή ν η  „Meeresstille“ =  dor. γαλάνα (γελάνής Pindar 01.
V 5 Pyth. IV 322) aus * γ α λ ά σ -ν ά  : * γ ε λ ά σ ·ν ά  nach J S chmidt J 
Neutra 369. Das aolische γελήνη V e r f . Dial. Π  215 311 ist 1 
zu schlecht iiberliefert, um gegen diese Ableitung ins Feld gefuhrt 
werden zu konnen (-ασνά musste im Aolischen -avva ergeben).

κ ρ ή ν η  aus * kresnu oder *krfisna1 *krasna ist bereits oben S. 339 
besprocben.

η μ ε ί ς  =  dor. άμες, aeol. αμμες, aus und dieses aus J
vgl. got. um, ssk. asmd-.

η μ ο ρ ο ς · άμοιρος, ή μ ό ρ ( ι ) ξ ε ν  άμοιρον ετεοίησεν, ή μ ο ρ ί ς 9 
χενή, εστερημένη. Λίσγνλος Νιόβη Hesych, aeol.-homer. άμμορος Γ 
aus *α-σμορος  : *i}-smoros, Stamm smer-, vgl. ε'ιμαρται aus l 
*se$nmiai. ί

133. IV. Ion.-att. -ψ-, -ημ- f’
aus an dm  =  ans dms.

Im Attischen wird η hinter ε ι ρ ii in ά verwandelt
%ήν, Gen. χη νός  „Gans“ =  dor. yav, Gen. χάνος Epicharm i. 

bei Athen. I I  57 d, aus einer ursprunglichen Flexion *χάνς:  1  ̂
*χάνσός  hervorgegangen, vgl. ssk. liamsds, Femin. hamsf  „Gansu, i;
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lit zqsis, lat. anser, germ. gems. Beispiele aus dem Ioniscken: 
Semon. χηνός 1 1 , Herodas χηνα).ώτεε/Μ IV  31, Hdt. χηνών I I  
45ιο, χηνέων I I  3715 687 (vom Adjektive χήνεος), χηναλο'πεκας 
I I  724 , Hippokr. χψός ελαιον oder στέαρ sehr oft z. B. V III 
1 5 6 i2. 18. 20, χψειος  Υ ΙΠ  I 867 196ιο, χ,ηναλώπε/,ος V III 214i2 
u. s. w.

δήνεα  homer. „Anschlage, Ranke“ aus *δάνσεα7 *δάνσος 
=  ved. ddmsas ,,Wunderkraft“, zd. danhahh j/Weisheitf*: δηνεα 
Semon. 773. ^

Πριη νη  ionische Stadt, in dorischer Form Πριάνά, aus 
*Πριάνση,  vgl. den kretischen Stadtnamen Πρίανσος: p p i h , 
ΡΡΙΗΝΕΩΝ Miinzlegende vom III . Jahrh. v. Chr. bis in die Zeit 
Valerians Coins BritMus. Ionia p. 229ff., Hdt. Πριηνη I  142g, 
Πριηνεύς I  15a 275 161s 170a. 9 V I 8 5 , Archil. Πριηνέος 97.

ή ν ο ψ  „funkelnd“, nach B e z z e n b e r g e r  BB. I  338 aus 
* a Fave-o\p  zu zd. qifig =  *svans „Sonne“.

-η ν α ι , Aorist zum Prasens -αίνειν, =  dor. -aval aus
σαι:

Hipponax τετρηνας 56, Herodas ΰερμήνηι I  20, ίχνμηνε I  
56, -ηνα VI 68, πημηνηι IV  70, πρήμηνον V II 98, σημήνασα
VI 88.

Hdt. ψηναι sehr oft z. B. I  95e 114a 1171 165u Π  49δ.β 
172ia H I  362s 654 130s u. sw,, εξ-νφήνασα IX  109a, σημηναι 
sehr oft z. B. I  5ia 219 I I  2Ο4 537/8 I I I  69i7 72u I O 69  u. s. w., 
λιμήνειε V II 25s, ελυμηναντο V III 28s, ίσχνήνωσι Π Ι  24s, v.oi- 
λψας  I I  73is, -ήναντα\$, ανήναντες I I  7715 IV  172β, -ψωσι I  
200s, ίξηνηνε IV  173s, — ?.εηνας V II 1 0 ι V III  142ΐ7, λεψαντες 
I  2004.

Das vereinzelt bei Hdt. neben -ψαι iiberlieferte -aval ist un-ioniscb 
und, ganz obne Ruckeicht auf die umgebenden Laute, etete zu verwerfen: 
οημάνας a neben οημήνας b II 2 ,0/40, οημάναντα b neben οημήναντα a IV 
179,3, ix&Q&ww b neben εκέρδηνε a VIII 5*,, έξήρανε b neben δξήρηνε a
VII 109,,, άποξηράναι in a und b II 99 e/,0.

Hippokr. προαημηναντα V III 302 9, ίλνμηνατο l ka 2524, 
ιρλεγμηναι sehr oft z. B. V III 586 1084 ΙΙΟιβ 1 1 2 e .i4 u. 8. w., 
προμνλλήνας I kfi 2710, ανηναι V III  206at, ανήνας V II 156ιβ, 
ανήναντα V III 244ai, — διηναι V II 196 aa, ?*ειήναςΥΐΙΙ 360io, 
εμίηνε V I 11295, νγιήνασα V 8 6 1 , νγιηναι V II 508π ,  γλιηνας 
in Θ und den meisten iibrig. Handschr. V III  168aa 1721 190ia 
212a 320ai, γλιήναντα V II 388is, in χλιήραντα in Θ verderbt
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Υ ΙΙΙ  1065, §ψας H I  4869 , ναχτα-ρηναι V I 128ΐ3, ξηρψαι V 
476u 484$ Υ Ι 212*ο, ξηρψας V III 178is 228ιο 2δ6 ΐ 2 , απο- 
ξηρφτμ  in θ  (iiberl. -ρηωηή V III 242 β, νγρΐναι V 484δ u. s. w.

Selten ist in den beeseren Handschriften des Hippokr. die attisch- 
vulgare Form z. B. mavat in Θ ΥΙΠ 1061β, ξηραναι in C V 104 9, in Θ 
VIII 224 so.

Im attischen Dialekte ist -άναι hinter ε ι ν ρ ,  sonst -ήναι zu erwarten. 
Die Inschriften beetatigen das, vgl. Meisterha2?9 * 145: φ ψ α ς  CIA. I 31 
A 3 (444/442 v. Chr.), σημήν[αντι] CIA. I ll  30 4 (ca. 30 v. Chr.), aber . . .ρ ά -  
vai, /.ίειάναι CIA. I 282 8. n  (415 v. Chr.), εντετρά[ν]αντί CIA. II 2 Add. 834 b 
1140 (329 v. Chr.) Bei den attischen Schriftstellem zeigt sich aber die 
Neigung, -άναι per analogiam anch auf solche Stamme zn ubertragen, von 
denen lantgesetzlich ein Aorist auf -ήναι zu erwarten ware; das Nahere 
bei Kuhxer-Blass Griech. Gramm. 11*170 §267 und im Verbalverzeichnis.

χημαε  Aor. „heirathen“ =  dor. χαμαί aus *χαμ-σαι:  
Anakr. ί'γημεν, ε γεμάτο 86, Hdt. εγημε Π Ι  31s.20 8810, γ^μαι 
I I  1811 H I  31 β u. s. w.

A n m e r k u n g .  In der Ableitung des aoristischen -ήναι, -ήμαι aus 
urspriinglichem -ansai, ·amsai bin ich der herrschenden Ansicht, die aus- 
fuhrlich von Solm9ex  KZ. XXIX 65ff. begrundet ist, gefolgt. JS cm nD T  
KZ. XXVII 322, der eine ionisch-attische Ersatzdehnung von a in 17 (durch 
a) nicht anerkennt und ausserdem die attischen Aoriste wie εχερδάνα nicht 
ale Analogiebildungen nach επέράνα, νγίάνα, εμίάνα gelten lassen will, fuhrt 
έψηνα auf * εφάνσα : *ίφηνοα und εχερδάνα auf *εχερδάνσα zuruck. Zu 
widerlegen ist diese Ableitung von φήναι aus *φάνσαι nicht: doch bemerkt 
Solmsen am Schlueee seiner Ausfuhrungen mit vollem Hechte, dass sie 
wenig wahrscheinlich sei.

134. V. Ion. -ηρ- aus ar =  as?\

τ ρ η ρ ό ν  ί?Μψρόν, δειλόν, ταχύ, ττλοίον μικρόν Hesych, homer. 
τρηρων „fliichtig, furchtsam“, aus ^trasrdn, *tra$ron =  *tfS-ron 
*tjrs-rdn zu ires- „beben, fluchten“ (τρεω) nach S olmsen KZ. 
X X IX  348. Dass das ionische η dieses Adjektivs wirklich un- ■ 
echtes aus a entstandenes ti ist, hatte S olmsen durch zwei do- ; 
rische Hesych-Glossen direkt erweisen konnen: τ ρ α ρ ό ν  ταχύ 
und τ α ρό ν  ταχύ (mit Ausfall des ρ vor ρ).

φαληρός  „ weiss, glanzend“, φόληρα Nikander Ther. 461, 
φαληριάω N  799, Φάλτβον u. s. w. =  dor. φαΪΜρός aus *φάλία -  
ρός nach P k e l l w i t z  Dial. Thess. 30 Griech. Etymol. 338, vgl. 
thess. Φαλαννά aus * Φαλάσ-νά.
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135. VI. Ion.-att. -ηρ- aus αν =  a?'s : arz.
Nach den Ausftibrungen von W ackernagel KZ. XXIX 127 ff. blieb 

urgriech. -ρσ- unverandert, wenn a tonlos war (d. h. unmittelbar binter dem 
Accente), wahrend tonendes a unter Debnung des vorhergehenden Vokales 
scbwand. Dass die Verba auf -αίρω, Stamm -αρ-, im s-Aoriste diejenige 
Stammesform, in der -σ- tonend war, ganz durchfiihrten (im Ioniscben 
also -ηρα- aus -ard-: -«rza·), erklart Solmsen KZ. XXIX 352 if. aus dem 
Einflusse der Verba auf -αίνω (Aor. -fjvcu).

κα & η ρ α ι ,  Aorist zu γ,α&αίρω, =  dor. vm&ccqcu, aus *κα- 
&ορ-σα-,  ΥΜ&δρα-: Hdt. I  35s 414  44s 64s. 9 I I  8614, mit 
der Variante -αραι in a IV  267 727, in b I  45s; Hippokr. oft 
z. B. I k& 1928/9 VI 2122 V II 3267 3402. ,5 3422 V m  210s 
2 1 2 i3 214i 238ii u . s . w . ,  vereinzelt das vulgare γαΰαραι, z. B. 
I kQ 152 s in MV (fehlt in A).

Die attiscbe Form der klaesiscben Zeit 1st καϋήραι; die Form χα&αραι 
begegnet in attiscben Inscbriften zuerst im Jahre 347 v. Chr. (CIA. II 
1054 8), 8. Meisterh a n s2 146.

Ebeneo wird fur die homeriechen und ionisch-attiscben Aoriete auf 
* - ήλα ι  zu Prasentibue auf -ά)Ιω von Solmsen a. a. 0. eine Grundform 

ά λ - οα ι  (nicbt -ϋλ-οαί) angesetzt.

136. VII. Ion. ηό rfi aus aus6 ausi, 
daraus im jiingeren Ionischen εώ ι'ι.

>
'i

i

η ω ς , jiinger εώς,  dor. αβάς vgl. Hesych άβω· πρωί. Λ ί 
γωνες, aeol. ανως Verf . Dial. I I  428 aus *ausos, vgl. lat. aurora 
=  *auzoza, lit. auszt „es tagt“, ssk. usd's: oft in alien Quellen 
teils in der alien, toils in der jiingeren Form vorkommend, das 
Nahere s. in der Formenlelire.

νηός „Tempel“ , jiinger νεως ,  dor. νάβός, aeol. νάνος, aus 
*naus0s  oder *nas%0s  V erf . Dial. I I  429: bei Hdt. stcts in 
der bomeriscben Form νηός iiberliefert (s. oben S. 187) z. B. νηός 
I I  1501.7, νηον Π  135π 1708, νηφ I 52c I I  638, νψν  I  
514.5 I I  138n u. s. w., in den Inscbriften mit ionischer Vokal- 
kiirzung νεωγόρος Inschr. 25<j/7.24.4i, νεωποίας Inschr. 13110 
173β BInschr. 14715, νεωποιηααντες BInschr. 222 5.

π α ρ η  ϊον und ?ιαρ η ΐς  „Wange“, aeol. Ίίαρανα Verf. Dial. 
I I  428, aus * p a r - a u s i 6 n , * p a r - a u s  is „neben dem O h re “ 
(got. auso, lat. auris, lit. ausls „Ohr“) oder „neben dem M u n d e 11 

(preuss. austin, altb. usta „Mund“, lat. ausculum, austia): Hdt. 
παρηίδας I I  1217e in a (-ηϊας b).
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Ion. ή ρ ι ,  ήέρ ιος  wahrscheinlich aus * ai&ri (αριστον ,,Fruhstiick“ 
aoe *aj[eriston, zd. ayare „Tag“ , got. air „friihe“) and nicht aus *au$eri 
(ανριον, αγχ-ανρο;ι ssk. usras „morgendlich“).

Ion. η =  e und a durch Kontraktion.

137 . Wenn im Ionischen zwei Vokale in rj kontrahiert 
warden — unter welchen Bedingungen und in welchem Urafange 
dieses geschah, zeigt der Abschnitt iiber das Zusammentreffen 
zweier Vokale —, so konnte dieses η entweder gesclilossenes e 
oder offenes ti sein. Welcher Laut es im einzelnen Falle war. 
lasst sich aus den Inschriften deijenigen ionischen Stadte, die 
echtes e und uneclites ti im Alphabete unterschieden (s. oben 
S. 332 ff.), unmittelbar erkennen.

Geschlossenes e entstand nur dann, wenn geschlossenes e mit 
e oder e kontrahiert wurde. Beispiele:

c aus e 4- e: HiTcno/Xi^ aus Amorgos Inschr. 48, 'Ηγησι- 
Υ.λης 'Λριστο/.λτ[ς Φιλον-λης aus Keos Blnschr. 44bis. is- 19 =  

ίνιχ&ψ aus Keos Inschr. 42 21 =  -εψ. 
c aus e *f e: χρησ&αι aus Keos Inschr. 42 12 aus χρψσΰαι.
Wenn aber e oder e mit den α-Lauten a a ti ai in η kon- 

traliiert wurde (die in Betracht kommenden, freilich nicht sammtlich 
belegten Falle sind: εά, εά, εη : titi, εαί, ηά : ed, ηά : ea, ψ  : ae, ηη : 
eti tie, ηαι : eai), so uberwog der α-Laut und das Produkt der 
Zusammenziehung Avar a. Als Beispiele wahle ich die Laut- 
gnippen εά, εά, εη : ea und ηε : ae.

a aus e +  a : &νη »  &νεα aus Keos Inschr. 4217. Unbe- 
dingt sicher ist dieser Beleg allerdings nicht, da die Inschrift den 
Unterschied zwischen E — η und Η »  η nicht mehr ganz streng 
durchfuhrt, sondern dreimal auch echtes η : e durch H wiedergiebt, 
s. oben S. 335. Auffallend ist es, dass im Attischen ein aus 
εά =  ε(σ)ά kontrahiertes η hinter ρ nie in a zuriickverwandelt 
m rd: z. B. ορη aus *ορε(σ)α, εγρηγόρη aus * εγρηγόρε(σ)α. Das 
erklart sich aber nicht etwa aus einer geschlossenen Aussprache 
des η, sondern, wie H atzidakis IF. V 394 ausfiihrt, vielmehr 
daraus, dass die Kontraktion von εά »  ε(σ)ά in a hinter ρ erst 
zu einer Zeit eintrat, als der Riickumlaut des offenen ti in a 
hinter ρ bereits abgeschlossen und nicht mehr wirksam war, 
s. oben S. 344.

■1

I
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a aus e +  a : aus ionischen Inschriften ist die Qualitat des 
η als d  bis jetzt nicht zu belegen. Hier tritt aber der attische 
Dialekt erganzend ein: aus ion. αργνρέη wird im Attischen αρ- 
γνρέά, daraus weiter * αργυρή imd mit Riickumlaut αργυρά. Ein 
η =  εά konnte aber nur dann im Attischen in a zuriickverwan- 
delt werden, wenn es den Lautwert besass.

d  aus e + d : [χρύ]σψ aus Keos Inschr. 37 a aus χρυσέην. 
d  aus d + e: Η r =  αΗλ[ιο]ς aus Amorgos BInschr. 33 

aus ηέλιος =  urgriech. *αΗλιος.
Wenn a mit er-Lauten kontrahiert wurde (da, da, ad, dai), 

so entstand selbstverstandlich nicht geschlossenes e, sondem 
offenes d.

Β Ι Θ Α Ι Ο 0 Η Κ Η

-  I  ΑΥΞΟΝ 
U«

ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΚΛΑ
i

A A Ύ  P  | Ο  T  Ο  Y  

APIfJ .

1 . Ion. ω im Verbalstamme ablautend zu att. e.

138. τελώω und τζΚέω kommen im Herodot gleicli haufig 
vor, vgl. Bredow S. 170ff. Bei Ilerodas πλεί I I  21 neben 
7ΐΧώοψ I I  59. pity- ist Dehnstufe zu pleu- : plou- und aufs 
Griechische nicht beschrankt: ssk. pldvas „das Uberfliessen“, pld- 
vitam „Ubersckwemmungu, got. flo-dus „Flut“, altbulg. plavati 
„8chiffen, schwimmen“ vgl. Streitberg Idg. Forsch. ELI 387.

139. 2. Ion.-att ω im Ablaute zu a.

σώος  ==* σαος war attisch (vgl. Meisterhans 9 117) und 
ionisch. Die Belege aus dem Ionischen 8. bei dem ionischen 
»Vokalkurzun gsgesetze «.

ν.ωρίόες  „Krebse“ Semon. 15, im Ablaute zu att. χάρις aus 
*γ.άρβίς „Krebs“.

140. 3. Ion. ω im Prasensstamme ablautend zu att. y.

π τ ώ σ σ ω  «= att. πτήσσω  : πτώσσονσαν Archil. 106, τντώσ- 
σοντες Tyrt. U se, πτώσσοντας Ild t. IX  48 u . In attischer Prosa 
ist πτώσσω ausserordentlich selten.

i
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ζώω (ζόω) =  a t t  ζήω. Yon den beiden Prasentibus ζηω 
nnd ζώω, die sich zu einander verhalten wie dor. δηΪΑμαι zu att.- 
ion. βούλομαι, wurde das letztere vom ionischen Dialekte bevorzugt. 
A lle  bis jetzt belegten ionischen Formen lassen sich anf ζώω 
oder ζόω, das nach dem ionischen Vokalkiirzungsgesetze aus Coho 
entstand, zuriickfiihren.

Inschr. ζώοαν 684 aus Thasos Y . Jahrh., ebenso bei Hdt. 
ζώσα I  21416 IY  205s, kontrahiert aus *ζόωσα =  *ζώονσα; 
ζώψ Inschr. 7212 aus Thasos.

Kali in. ζιίων 1 i9.
Semon. ζόω μ εν 14 (iiberL ζιυομεν: doch fordert das Metrum 

an zweiter Stelle eine Lange), Infinitiv ζόψ I n  (iiberl. ζωειν, 
doch fordert das Metrum an erster Stelle eine Kiirze), ζώμεν 3 a 
kontrahiert aus * ζόω μεν —  * ζώο μ εν.

Herod as. In ζιίιειν Π  29, ζώεις ΙΥ  40 ist ω metiisch fest, 
in ζώονσαν Fragm. 15 BDcheler steht es in der Senkung des 
dritten Fusses.

Hdt. Das vulgar-attische ζην ist nur einmal in a und b 
(V 6 6) und einmal in b als Variante zu ζωειν in a (VII 46 12) 
uberliefert. In den Formen von ζώω (ζόω) sind die Vokale bald 
offen, bald kontrahiert.

Ohne Variante in a nnd b o f f en :  ζώει III 22,4, ζώονοι 3 Plor. I 
216]f II 368 III 22,8 IV 1778, ϊζωον IV 112β, ζωειν I 31,e III 22„ 
ζώοντα I 203,0, ζωόντων III 11923, ζώονοι Part. Ill 80,7, ζώοντας VII 
114e, — ohne Variante in a  und b g e s c h l o s s e n :  ζώοι 3 PJur. (aus 
*ζόωσι =  ζώονοι) II 922, IV 224 10314, ζώντα (aus *ζόωντα — ζώοντα) I
8 6,,.,4  156„ II 162,, III 10 ,  IV 14,, VII 337 1667, ζώντι IV 94ls VII 
2386, ζώντες IV 22e 237 46,3 IX 119β, ζώοι Part. VI 58,, ζώντας II 699 
VII 146 „  ζώσα (aus *ζόωοα =  ζώονοά) IV 2058> ζώοαν I 214je, — Dop- 
p e l f o r m e n :  διέζωον a, διεζων b III 2 5 ζώονοι b, ζώοι a 3 PJur. IV 
23, ; ζώοντα a , ζώντα b VI 30 ,; ζώοντα RV*, ζώντα aV 1 III 12712; 
ζωόντων a , ζώντων b I 86,4; ζώοντας a. ζώντας b ΠΙ 35,7.

Wie Herodot gesprochen hat, ist aus diesem Materiale nichfc 
zu ersehen. Der iiberlieferte Text bevorzugt im Verbum finitum 
und im Inlinitive die ofienen Formen ohne Vokalkurzung, im 
Particip die nach eingetretener Vokalkurzung geschlossenen For
men: doch kann das Zufall sein.

Zu bemerken ist noch der Aorist επεζωσε I  120s.
Die vom Stamme ζω- abgeleiteten Nomina ζωή : ζοή, ζωός : ζοός, 

ζώιος η. a. kommen weiter nnten znr Sprache.



365

141. 4. Ion. ω im Perfektstamme.
αν-έωνται  Hdt. in a Π  165s (-έονται b): Ιω- =  s0-so- ist 

Ablaut zu ψ  =  se-.
ε ώρ γ ε ε ν  Hdt. in b I 127 8 ist verschrieben fur εόργεε a.

142. * 5. Ion. ω im Ablauts zu o.

-βω της  neben -βότης s. oben S. 280.
π ώ μ α  neben πόμα  s. oben S. 280.
- π ώ τ η ς  neben -πότης -ττοσίη, -πωτέω neben -ποτέω : H dt. 

άκρητο-πώτην in a (-πότην b) Υ Ι 843, dagegen άν,ρηζο-ποσίη in 
a b V I 84is; ferner γαλατ,το-πόται in a b I  216is TV 1862 ; 
νδρο-τνωτέονου AB2, -τιοτέονσι B1b I  7110. Vielleicht war die 
verschiedene Stammesstufe durch den A ccen t bedingt: -ττώτης, 
aber -ποσίη, -ποτέω.

κ ρ ώ α α α ς  Hdt. II 125 2 in b (κρώαας R, κρώασας Y)  ist ein Febler: 
κρόοσας a, vgl. auch πρόκροσσος in a und b IV 152,β VII 188B.

IJber Γ ω β ρ ν η ς  s. oben S. 281.
tJber κ ά λ ως  „Taa“ λαγώς  „Hase“ vgl. die Formenlehre.

143. 6 . Ion. ω aus 0 in der Kompositionsfuge.

χειρώμαν.τρον  „Handtuch“ : Hdt. in a I I  122δ IY  64e.io 
(χειρόμ- b). Ist die landesubliche Etymologie von χειρόμαν.τρον 
riclitig (χειρο- und μάασειν), so weiss ich das ω der Recensio a 
niclit zu erklaren. Da dieses ω aber aller ΛΥahrscheinlichkeit 
nacli kein Sclireibfehler ist — denn sonst wiirde es nicbt dreimal 
in derselben Handscbriftenklasse stehen — , so scheint mir fur 
χειρώμαν.τρον eine andere Etymologie gesucht werden zu mtissen. 
χειρώμαν.τρον kann nach einer gemeingriechischen Lautneigung 
fiir *χειρ·ώμαρν.τρον stehen, vgl. oben S. 274 und GMeyer Gr. 
Gr. 8 S. 391. Ist das ω in diesem Kompositum legitime aus 0 
gedebnt, so kommen wir auf ein Simplex *ομαρν.-τρον, dessen 
Stamm mit 0 in ομόργννμι, δμόρξαι „abwischen“ und mit a in 
der Glosse Hesych’s ομαρξον άπόμαξον enthalten ist. Das ge- 
raeingriechische χειρόμαν.τρον verdankt dann sein 0 dem Um- 
stande, dass das Nomen . seinem Ursprunge nacli nicht mebr ver- 
standen und zu μάσσω bezogen wurde.

ώμ- „scbworen“: Archil, απ-ώμοτον 74j, Hdt. άν-ωμοτί I I  
llBia, εν-ωμοτίας I  6 5 82, σνν-ωμότης Y I I 148*, VMv-ωμοσίη in a  
VI 65is (in b falsch ν.ατ-ομοοίη).
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Ein Scbreibfebler in a ist α ιχ μ ω φ ό ρ ο ι  I 215 3 (αιχμοφ. b): an den 
nbrigen Stellen, wo das Wort vorkommt (I 84 103s VII 40e 413 55IO 
103^), haben beide Kecensionen o.

Cber - ώβολος  nnd -ώ ο ο φ ο ς  ist oben S. 280ff. gebandelt

144· 7. Ion. ω aus εω : rfi — dor. a aus ao.

π α ι ω ν ί ζ ω  aus * παιεωνίζω : *παιηον-ίζω vgl. Archil. παι- 
ηονα 76: InscJir. παιωνίζεται 69a s, ffa#. έπαιώνιζον V 1 n , 
παιωνίσασι V I n .  Das attische παιάν, παιάνος aus *παιαων, 
*παιάονος ist dem dorischen Dialekte entlehnt, ebenso παιανίζω 
aus * παιάονίζω neben dem liaufigeren παιωνίζω.

θεωρός  aus *&εεωρός : *&εη-ορός =  *#εά-/ορο£, daraus 
dor. Νεαρός: Hdt. ΰειορέοντι I  594 , $εωροϊεν V III 26s, &εωρίη 
I  29 6 3 0 η , ΰεωρίς VI 877, Herod as $εωρηται V 46 u. a. m. 
tb e r  thas. Οεορός s. oben § 56 S. 281.

145 . 8. Ion. ω aus ων im Ablaute zu att. av.

φώσκω  .Jeuchten1· aus *<iγών-σκω im Ablaute zu att. φανσκω 
in δια-, ίπ ι-, ίπο-φανσκιο und πι-φανσκω: Hdt. διαφωσκονσ/; 
ΙΠ  862 in a (-φανόν.- b), IX  4510 in A2 (-φασκ- AJB, -φανόν.- b), 
vgl. Hesych φώσκει * διαφανει. In dem Xomen νπόφανσιν H d t 
V II 3610 ist der schwache Stamm φαν- durch den urspriing- 
lichen Accent (φανσις aus *φαν-τίς) gerechtfertigt

τρ ώ μ α , χ ρ ω μ α τ ί ζ ω  u. a. aus *τρών-μα (?5i. τιτρώσκω, 
τρώσαι, τρώσις u. s. w. aus * τιτρώνσκω, *τρώνσαι, *τρώνσις) im 
Ablaute zu a t t  τρανμα: die Belege aus Herodot und Hippokrates 
sind ausserordentlich zahlreich z. B. Hdt. I  183 59is Π  63is 
ΙΠ  30« 64io.so 78ia·is 79a u. s. w., Hippokr. in A V 654s 
658 n  688is 698i*j.e. 10.15 , in θ  VI 142i5.2a und oft in der 
Scbrift περί των εν κεφάλι] χρωμάτων ΙΠ  182—260 und sonst

&ώμα,  &ωμόζω  aus *&ώνμα im Ablaute zu a t t  &αΐμα. 
Bei Herodot schwanken die Handschriften zwischen 9ώμα dio- 
μόζω und 9ώνμα &ωνμαζω (ganz vereinzelt steht das vulgare θαυ
μάζω in A1 V II 208 n ,  θαυμάσιος in a  V I 47») und zwar in 
der Weise, dass in der ersten Hiilfte des Werkes &ώνμα, in der 
zweiten &ώμα iiberwiegt:

Sammtlicbe Belege fur Οώνμα  o h n e  V a r i a n t e  in a  b eind in den 
Buchern I—III entbalten (ϋώυμα I 2 3 4 684.7 93, 185 Ιβ II 149, ΠΙ 3 Jf 12,
23b, ϋωνμάζειν I 30,* 68e.T 88, 155, II 79t  121 lee 176,* III S5 142β 47„

r
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8219.ο0 140θ, ϋωνμάοιος II 17δ2 III 1122, ϋωνμαοτός I Einl. 3 III 111,), 
sammtliche Belege fur ϋ ώ μ α  o h n e  V a r i a n t e  in a b gehoren den Bii- 
chern III—IX an (ϋώμα III 1133 IV 1113 1993 VI 1174 121, 12B2 VII 
993 128,2 1352 153,4 187β.7 218β VIII 74e 135, IX 37,β 6δ4, ϋωμάζω 
III 8020 1487 IV 28,4 30, 42, 53,3 822 V 13, 49β VII 28, 12δ4 2042 IX 
538 111 jo)» wo Receneionen a und b von e i n a n d e r  a b w e i c h e n  
— das geecbieht in s a m m t l i c h e n  Biichern des Herodot nicht selten —, 
steht in der Hegel ϋωμ- in a  und ϋωνμ- in b (ϋώμα in a gegen ϋώνμα 
in b II 14824 155,, V 92115 VIII 378 135,0 IX 58,2, ϋωμάζειν in a  gegen 
ϋωνμάζειν in b I 11,3 III 22,7 119,0 V 920o. , 17 VI 15 VIII 8 e 37,0 65e 
IX 1206 122]0, ϋωμάοιος in a gegen ϋωνμάοιος in b II 212 35 2, ϋωμαοτός 
in a gegen ϋωνμαοτός in b II 1562 IX 122J4, ϋωμαστότεροι in a  gegen 
ΰωμαϋστότεροι R ϋωνμαοτότεροι V IX 122 7) ; seltener ist ϋωμ- in b und 
ϋωνμ- in a (ϋώμα in b gegen ϋώνμα in a IV I293. ,0 VI 4310, ϋωμάζω 
in b gegen ϋωνμάζω in a II 12128 IV 9β, ϋωμάοιος in b gegen ϋωνμά- 
οιος in a  IV 82, 857 VII 2395. Als Singularitaten sind endlich zu nennen: 
ϋώνμα in Ab gegen ϋώμα in Β I 194,; ϋώνματι in aR  gegen ϋώματι in 
V IX 11,B; εϋώμαζε b, εϋώνμαζε A2B, εϋανμαζε A1 VII 208 ϋωμαοιώ- 
τατα b, ϋανμ- a  VI 472, ϋωνμ- B2.

Bei Hippolcrates ist θαυμάζω die gewohnliche Form: vgl. 
jedoch ϋωμάζονσιν V I 496ίο in Θ.

Archilochos ϋανμαζβτω 74β, ϋαυμόσιον
Urspriingliches ωυ ging bereits in vorhistorischer Zeit vor 

Konsonanten in ω odev ον iiber, vgl. B e c h t e l  Hauptprobl. 273ff. 
Herodot hat also ohne Zweifel ϋώμα  gesprochen und geschrieben, 
und die handschriftliche Nebenform ϋώνμα  ist lediglich der Ety- 
mologie zu Liebe von spekulationsslichtigen Abschrcibern ge- 
schaffen. Das geht auch deutlich aus dem Texte selbst hervor: 
zu Anfang des Werkes iiberwiegt ϋώνμα, weil hier die Aufmerk- 
samkeit noeh lebhaft auf die Dialektformen gerichtet war und 
angeblich falsch iiberlieferte Formen, wie ϋώμα, mit grosserer 
Sorgfalt und Regelmassigkeit „emendiert“ wurden; gegen Ende 
des Werkes wird aber das Tragheitsprincip der Abschreiber mack- 
tiger als ihre schulmeisterlichen Geluste und die alte und richtige 
Uberlieferung tritt deshalb wieder mclir hervor.

In  sc h r  if  t l i  eli ist fiir’s Ionische bis jetzt nur ϋ α ν μ α  belegt: V. 
Jahrh. Styra Θανμασις B lm chr. 19802, Θανμων Blnschr. 19,12. Dass ϋώμα 
auch dorisch war, beweisen die Namen Θώμων Thespiae IGSept. I 1752,8, 
Θωμάνχας Phleius Samml. GDI. no. 3172a (Bd. Ill S. 190).

Neben ϋ ω ν -  nnd ϋ ά ν -  „staunen“ ist als dritter Stamm ϋ η ν  - : 
ϋ η ΐ -  (mit echtem η) iiberliefert in Hesych’s Gloseen ϋήβος ( =  ϋήΓος)· 
ϋανμα, ϋήγεια ( =  ϋ ή /’εια)· ϋανμαοτά, ψενδή, ϋηταλά («= ϋηταλά)' ϋαν- 
μαατά, ψενδεαιν όμοια. Oder gehoren diese Gloseen zu ϋάμβοςΊ
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146· 9. Ion. ών =  a t t  ovv.

Semon. εσνερϊεν ών 7 45 (neben ovv 7 67. οντινονν 7«).
Hdt. Die Zahl der Belege ist sehr gross: in Bach II  zahle 

ich in a und b 64mal ών, viermal ouymv 2Ο7 1109 1397 1417 , 
οσονών 22 le und nur zweimal vulgares ovv in b gegeniiber dem 
richtigen civ in a (64 52 u). Ygl. femer γών =  γε ών I  314 

V II IOI17, τοιγαρών IV  149 s in a (τοιγαρονν b).
Hippokr. Die gewohnliche Form der Handschriften ist oiv. 

Ein vereinzeltes ων hat G o m p e r z  Apologie d. Heilk. 81 nach- 
gewiesen: IV  640η ταντα ών χρη Υ.τλ.

Imchr. οτεωι oiv 14 21 aus Amphipolis (357 t . Chr.) in der alten 
Schreibung ON; oiv Artemisia-Papyrus(PhilologusBd.41, S.748j .4)·

Hipponax arc oiv Ι'δνσε 61 ist Vermutung H erm ann’s.
Herodas oiv I  36 37 IV 81 VI 74 91 V II 88 114 128, 

γονν IV  32.
Sicher gedeutet ist das ionische ών in seinem Verhaltnisse 

zu dem attischen oiv und dem aolisch-dorischen ών (Y e r f . Dial. 
I I  375 A h r e n s  Dial. dor. 167 B o is a c q  Dial. dor. 67) bis jetzt 
noch nicht. Von alien Erklarungsversuchen gebe ich dem M e i - 

s t e r ’s  Herodas 867, der ion. ών auf η oiv zuriickfuhrt (ygl. a tt 
μών aus μη ovv). den Yorzug, wiewohl ihm der syntaktische Ge- 
branch der Partikel nicht giinstig ist.

F ar verfehlt halte ich die Deatungen von WSchulze Quaest. Ep. 
174 (att. οΰν, ale einsilbige Form aa9 or gedehnt, za dor.-ion. ώτ wie μεν 
za μήν) and von Wackerxagel KZ. XXIX 127 (ω in ion. ών an3 μών 
hernbergenommen).

10. Ion. ω durch Zusammenziehung zweier Yokale.

147 . Wenn im ionischen und attischen Dialekte die Vokale 
00, ωά, do, αω, dov, οω, οη, ωο, ωη zusammengezogen warden, 
so war ω das Produkt der Kontraktion, vgL z. B. ελάσσω  aus 
*ε?Ασσο(σ)-α, αΙδώ  aus *αιδό(σ)-α, τώ γαλμα  aus το  αγαλμα, 
Υ.νν.ώμενε Archil. 661 aus * /.ΐΥαομενε, εφράσω Archil. 94ι aus 
Ιφρασαο, νικώ ν Archil. 664 aus νικαων, μηχανώ Hdt. I l l  85$ 
aus μψανάου u. s. w.

Die Bedingungen. unter denen diese Vokale kontrahiert wer- 
den konnten, sind im Kapitel liber das Zusammentreffen zweier 
Vokale besprochen.

Einige besonders bemerkenswerte Belege fur die ionische

dkl
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Kontraktion von oa und οη in ω entkalten die nachsten Para- 
graphen.

148. 11. Ion. ω aus o{F)a =  att. a aus a(F)a.
ΰών,ος .,Sitz“ aus * &όΡάκος =  att. &αζος aus *&cc Ράκος 

vgl. Hesyck ΰάβαν,ον ( =  ΰάΡαν.ον) · d-cc/,ον. Belege: Hdt. $ ukol 
I  181ii, 9 o)7j>> V I 63  ̂ IX  94.*, d-w/Jovνα I I  1739; Hippokr. 
fho/Av V 4 I 6 9 ; vgl. Hesyck &ωκεϊ· κά&ηται, ομιλεί. 

j Die neben einander beetehenden Stamm e ΰάΡάκ-, ΰάΡάδ- „eitzen“
ί  (ϋαάασω 1 194 0  124 γ 336, ΰάΡακος „Sitz“, &αζουοαν καϋεζομένην, ΰάζός' 
j καϋεζόμενος Cyrill) und ΰοΡακ- ,  ΰ ο Ρ ά δ -  „sitzen“ {&οάζω „sitzenu Aeschyl. 
ί Suppl. 575 Kikchh. Sophokl. Oed. Tyr. 2 Empedokl. 52 Mtjixach, ΰοάσσω 
I Hymn, auf Hermes 468 in M) bespricht WSchulze Quaest. Ep. 434 ff.
i

j 1 2 . Ion. ω aus οη (ωη).

149. Unter welchen Bedingungen ein ionisches οη aus οΡη 
j in ω kontrakiert werden konnte, lassen unsere Quellen nickt mekr 
j deutlick erkennen. Die Beobacktung von W S ch ulze  Zeitsckr.
| f. d. Gymnasialw. X L V II 158, dass die Kontraktion von νοη· in 
: no- bei Herodot durchaus an das Vorhergehen der Silbe εν oder 
j  re gebunden sei, setzt da einen kausalen Zusainmenhang voraus,
| wo offenbar nur der Zufall waltet: wenn Herodot wirklick £v- 
! νώσαι, aber ίπι-νοηααι sagte, wie W S chulze  auf Grund der 
| Handschriften vermutet, so sind jedenfalls die L a u te  iV, ve- un-

sckuldig an der Kontraktion von οη in ω. Vermutlick spielte 
der Accent die Hauptrolle. Nacli M e is t e r  Herodas 821 soli 
Kontraktion von οη urspriinglich nur dann eingetreten sein, wenn 
keiner der beiden Yokale vom Accente getroffen wurde: also 
νοησοα, aber νενωμένος. Bei dieser Formulierung der Regel 
bleiben aber mehrere Ausnahmen iibrig, die sich nickt auf For- 
menausgleickung zuruckftikren lassen, z. B. ογόωκοντα. W akr- 
scheinlicher ist es mir deskalb, dass nur -6η- von der Kontraktion 
verschont blieb, wahrend -οη-, -οη- und -οη- in ω zusammen- 
gezogen werden konnten. Jedenfalls war das urspriinglicke Laut- 
gesetz, wie M e is t e r  mit Recht bemerkt, sclion zur Zeit der alt- 
ioniscken Lyriker so kiiufig durch Analogiebildungen durchbrochen, 
dass seine Wirkung in der Verteilung von -co- und -o?/- bei He
rodot und Hippokrates sehwerlich nock nachzuweisen ist.

βο)- aus βοη- „rufen“ : Nippon, εβωσε 1 , — Herodas βώσον 
IV 41 45, βώαηι I I I  23, — Aeschrio ίπίβωνος h  (— 8 i Bergk4),

Hoffmann, dio griochischen Dlalokte. III. 24



370

— Anakr. έπίβωτον 60, — H d t βώσαι I  146 ι*, βώσας V III 
92 ο, βώ σαΐτα  VI 105s V III 118 9 , βωσαιτες V l i , ανέβω σας 
I I I  14s2, -σε I ΙΟ7 I I I  155» IX  28ι/*, άμβώσας I  8n  V I I Ι 83, 
-σαΐτες I I I  3817, νχιταβωσ ο μένους V I 85 2, έπιβώσασ&αι I  874, 
-σωνται V Ι 7 , έπεβώσαντο IX  23s, τεροσεβώσατο V I 35s, βε- 
βιομίνα Π Ι  399, εβώσΰη VUE 124$, έβώσ&ησαν V I 1312.

Froeiide’s Ableitnng der Aoriste βώσαι, βωσ&ηναι von einem Prae- 
eens *βόω au9 * βόΓω =  lat bovere (BB. XX 196 ff.) scheint inir verfehlt.

β ω ΰ έ cj aus βοη&έω: bei Herodot ist 69mal βοη&έω ohne 
Variante in a und b iiberliefert. Nur an 7 Stellen setzt die Re- 
censio b βω&έίο dem βοη&έω in a entgegen: εβώ&εε IX  23 a, 
έπεβώΐϊεον V III lio  146, εβωΟησαν V III 47δ, έπεβώΟ'ψαν 
(-βωή&- R) V III 45*, βωϊϊησαντες V III 724, προβω&ησαι V III 
144 25. Es ist zu beachten, dass mit einer Ausnahme alle Belege 
in Buch V III stehen. Die Wabrscheinlichkeit spricht dafrir, dass 
ira Arclietypus iiberall βοη&έω geschrieben war: fur die Aus- 
sprache Herodot’s folgt daraus natiirlich nichts. In ν.οινη abgefasst 
ist Blm chrift 20415.26 aus Eiythrai mit βοηΟτρω, βοη&ήσειν.

γνω-  aus γνοη-: Hdt. άλλο-γνώσας I  8δ 10/11 ist aus
ά)Αο-γνοησας entstanden, vgl. αλλογνοών b παραψρονων Galen 
Exeg. in Hippokr. 422 und att. ά-γνοέω. Urspriingliclies ω ist 
dagegen enthalten in άγνωμων, αγνωμοσύνη u. a.

νω- aus ν ο η Hdt.  εννωσας I  6813, έννώσαιτα I  8630, έννε- 
νώ/.ασι ΙΠ  6 3, ενένωτο I  77n ,  νενωμένον b IX  53n (avaivo- 
μένου a), ενένωντο b V II 206e (ενενόωντo a), όίεΐ’ένωιτο b V II 
2071 (διενενόωντο a). — Anakr. νενωμένος 10. — Theogn. νωσά- 
μενος 1298. — Herodas νώ-βνστρα V I 16 aus νοη-βυστρα 
„Schlaukopf“ im ironischen Sinne, vgl. att. νου-βυστινΑς „sehr 
klug“ Aristoph. Vesp. 1294 Ekkl. 441 Kratinos Fragm. K ock Π  291 
no. 75 (νοη- nach ionischem Brauche fur voo-). — νωσίχολος· 
αμελής, φά&νμος Hesych halte ich fiir verderbt aus νωσί-σχολος 
=  νοησί-σχολος „der an Miissiggang denkt“ — νώματος αίσαν 1 
EmpedokL 298 M u l l a c h , vgl. νώμα* νόημα, εν&νμημα Hesych.

Dagegen bei Hdt. νοήσας II 104 2, νοήσαντες IV 118β, νοήσωσι VIII I 
97 νπονοήσαντες IX 996, επινοήσας I 480, επενόησαν II 150]0, ε π ε ν ο ή III I 
1227t Ιπινοηϋηναι VI 115β, διανοηϋήναι II 1265, Ανόητος I 871β, ανόητων I f 
4β, άνοήτονς VIII 24 J0, νοημάτων III 80u, νοήμονα III 34,„ — bei Hippokr. j  
stets νοη- z. B. διανοηϋεις IW 7 ,β, άπονενοημένως Ikfi 234 47 u. 8. w., — f 
Herodas νοήρες VII 3, — Solon νοήααι 16,, προνοήσας 13OT u. a. m.

ό γδ ώ λο ντ α  aus δγδοψ.οντα: Hdt. I  176s. 10 178* 189u 
Π  94 Π Ι  2216 9δβ V I 8« 46β V II 184i, 202e V IH  8 ,i  44» j
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827 (·οψ  nur I  1637); όγδώκοντα B  568 =  652, όγδωκονταέτης 
Solon 20 4 Simon, v. Keos 146 2 147 6. Bei IHppokrates stehtdas 
vulgare ογδοηκοστός z. B. Ρ ύ 20123 2304 u. sonst.

Die lautgesetzliche Entstehung von όγδω- aus όγδοη- wird von 
GMeyer Griech. Gramm. 3 216 Froehde BB. XX 197 ohne hinreichenden 
Grund in Zweifel gezogen: der einzige homerische Vers mit όγδώκοντα 
steht im Schiffskataloge und dieser ha t, selbst wenn er kyprischen Ur- 
sprungs ist (Fick Ilias 385), eine durchgreifende ionische Bearbeitung er- 
fahren. Sollte aber όγδώκοντα in der That nicht auf όγδοήκοντα zuriick- 
gehen, so wird όγδω- statt όγδοη- eine durch οκτώ beeinflusste Neubildung 
sein: Froehde’s Gleiehsetzung von όγδώ-κοντα mit octo-ginta ist doeh sehr 
bedenklich.

In einem spaten Epigramme CIG. 10302 (A C 03) =  Kaibel 120 
wird οη in όγδοήκοντα e i n s i l b i g  gemessen.

σβω-  aus σβοψ: Herodas κατασβώσαι V 39 kann  aus κατα- 
σβοησαι entstanden sein (vom Intensivum σβο-έω oder vom De- 
nominativum σβο-άω), vgl. ζόασον σβέσον, ζοας· σβέσεις Hesych. 
Docli kann das ω auch eine urspriingliche Lange sein, vgl. B rug- 
m a n n  Idg. Forsch. I  501ft'

- ω τα ι  aus -όηται im Konjunktive Medii: Iidt. παραδιδώται
III  117 is, — wenn ω nicht etwa durch einfache Delmung des 
indikativischen 0 von δίδοται entstanden ist.

-ώι aus -ώηι: Hdt. άλώι I  84o gegen άλώηι a (αλοίη b)
IV 127?. Die letztere Form scheint bei Herodot homerischen 
Ursprungs zu sein.

Nicht kontrahiert sind: γό η τ ε ς  Ildt. II 33* IV 105β, άΰ'ρόην Arch. 
35 u. a. m.

I .

1. Gemeingriechisches 1 .

150· Das urspriingliche und gemeingriechische 1 blieb ini 
Ionischen u n v e ra iu le rt z. B. ίΰέως Hdt. I I  12180.87 I I I  155a7 
u. s. w., ιθύνω Hdt. I I  96 19 1778 u. s. w., Ιπος Archil. 169, $7r- 
„Nase“ Hdt. I I  1 6 2 23 I I I  11812 u. s. w.

Auch dasjenige gemeingriechische 7, das schon vor der Tren- 
nung der Dialekte durch „Ersatzdehnung“ entstanden war, erlitt 
bei den Ioniern keinerlei Umwandlungen z. B. in πνίγω  aus

24*
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*πνίαγω HdL Π  169is ΙΠ  150s. 9 u. s. w., τρίβω aus *τρίσβω 
=  *tr?sqo zu got priskan „dreschen“, κρΓνΖη aus *κρϊσ&ή =  
*ghrdsdhn zu la t  hordeum> ahd. gersta u. a. m.

2. Ion. ϊ  durch Ersatzdehnung.

151 . In  folgenden Fallen entstand erst in der Entwicklung 
des ionischen Dialektes langes Z durch „Ersatzdehnung“ aus Z:

- I μ - aus -Ζσμ-: i'μέρος aus *1*0μέρος, Stamm is- „begehren“. 
Archil. ίμερόεντα 8 . Iff ίμερος 21s, HdL ϊμέρος I  30n  u. s. w.; 
ίματιον aus * ιαμάτων =  *iysm0fion (vgl. att. ιμάτιον CIA. Π  
755 s. 9 aus den Jahren 349/45 λ. Chr., ιματιοθήκη Ephem. Ar- 
chaeol. 1883, p. 126, col. / is  aus dem Jahre 329 v. Chr.), oft 
bei den ionischen Schriftstellem vorkommend, Parallelform zu 
είματιον «  vesmdtion, das fur’s Ionische durch Inschr. 422 aus 
Keos belegt ist.

-Ζρ- aus -Ζσρ-: λϊρος „frech, liistern“ aus *λΐσ-ρός zu L·- 
λίημαι „begehren“ aus * λε-λι(α)ψμαι, ssk. lasati, z. B. in dem 
Namen Λίρο-ν,λής Inschr. 58b. Uber ίρος, das man auf *ισ-ρός 
zuriickfiihrt, s. unten S. 377 ff.

-Ζλ- aus -Ζσλ-: ion.-att. ϊ)*εως =  aeol. ϊλλαος Verf. Dial. 
I I  487 aus urgriech. *si-slavos; ίλνς „Schlamm“ aus *ισλ-ίς; 
γίλιοι aus *χίσλιθί, attisch-ionische Parallelform zu χείλιοι (*χεα- 
λιοι : *γϊσλίων), vgl. ssk. sa-lwsra „ein-tausend“.

- l v -  aus -ϊνσ-:  Aoriste wie νΧιναι, κρΊναι, σίνασθαι aus 
*γ.λϊν-σαι, *κρϊν-σαι u. s. w.

- ΐρ -  aus - ϊρα- ι  Aoriste wie οίκτΐραι aus *or/,τϊρ-σαι.
- τλ -  aus -Ζλσ-: Aoriste will τιλαι „zupfen“ aus *τϊλ-σαι.
- lv - aus - ϊνβ-:  τίνω aus *τϊνβω, φθίνω &\ι$*φθϊνβω (W acker- 

n a g e l  KZ. X X V  262); θϊν-ός Genet. „Diine“ aus *θϊνβ·ός, άκρο· 
xbfna aus *άκροθίνβια, ssk. dhanvan. Ebenso -Ζρ- aus -ϊ ρ β  
-Ζλ- aus -Ζλ/-.

-Γν- aus -ϊν(-\ Prasentia wie κρίνω aus *κρϊν-χω.
-Γρ- aus -Ζρ/-: Prasentia wie οικτίρω aus * οίκτίρ-Ιω.
-Τα· aus - Z u / - :  ίσος aus Ζ/σ/og, kret FlaFov, Fla Feu, Fia· 

βόμοιρον. Die Lange des Z ist fiirs Ionische verbiirgt durch ίσα 
Semon. 7se. Bei Herodas I I  79 ist in dem Versanfange εράις 
μεν Ισως liber dem μεν ein συ nachgetragen (also εράις αν μεν 
ϊ'αως mit einem Tribachys im zweiten Fusse): M e i s t e b  verwirfi 
aber av als willkiirlichen Zusatz. Anceps ist das 1 in ιαψ  Se-
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mon. 7 in ,  ΐοον Herodas I I  32 V II 27. Im Attischen hat das 
Simplex ΐσος stets kurzes Ϊ.

-id - aus - id / - :  Πολνϊδος im Hexameter Inschr. 56 1 , in 
Prosa Inschr. 173*6.6o. Ebenso gemessen E  148 N  663 666 . 
Aus *Πολν-Εϊδίος nach W ackernagel KZ. X X V  261 X X V II 
275 W S chulze Quaest. Ep. 118. Furs Attische ist Πολνϊδος 
durch Sophokles Manteis Fragm. 358 359 N auck 2 bezeugt.

-Γς aus - ϊνg: Akkusative wie 7εόλϊς aus *ττόλϊνς, ebenso -lg 
aus -tv&g  z. B. ελμϊς aus *£λμϊν&ς (jungere Fonn ελμινς).

- ioiog  aus - i vd i tog :  z. B. Προβαλίσιος aus * Προβαλϊν&Ιιος 
u. ahnl.

γ ί ν ο μ α ι , γ ινώσκω.

152. Der Ubergang von γίγνομαι durch ginnomai in γίνο
μαι, γιγνώαν.ω durch ginnosko in γϊνώσκω, der in den attischen 
Inschiiften erst vom Jahre 292 v. Chr. ab zu belegen ist (Mei- 
sterhans2 141 If. Note 1237 und 1238: von 445—292 v. Chr. 
nur γίγνομαι, von 292—30 v. Chr. nur γίνομαι, von 444—325 
v. Chr. nur γιγνωσκω), hat sich — wenn das ionische γίνομαι 
aus γίγνομαι entstanden ist — bei den Ioniern schon vor dem
IV. Jahrh. vollzogen. Das beweisen die ionischen In s c h r if te n  mit: 

εκγϊνύμενα Paros Inschr. 659 (V. Jahrh.), γίνίσϊϊων Oropos 
Inschr. 25π  (um 400 v. Chr.), γίνεσϋαι Mylasa BInschr. 248ai& 
(367 v. Chr.), Inschr. 17614 (361 v. Chr.), Inschr. 17718/19 (355 
v. Chr.). In κοινή abgefasst sind BInschr. 72 aus Thasos mit 
γίνψαι ii, BInschr. 158 aus Teos mit γινόμενοι &. ac. 

γίγνομαι k o m m t in sc h r if t l ic h  n ic l i t  v o r .

Inschriftliche Belege fiir γϊνώσκω fehlen bis jetzt.
In den Handschriften aller ionischen Prosaiker sind γίνομαι 

und γϊνώσκω die regelmassigen Formen. Dass sie von Herodot 
und Hippokrates gesprochen wurden, lasst sich kaum bezweifeln. 
Wie C8 die altere Prosa hielt, wissen wir niclit.

Bei den alt-ionischen Dichtern spriclit die Uberlieferung mehr 
fiir γ ι γν -  als fiir γιν- : vgl. γιγνώσκω Archil. 667 Semon. Ί m  
(γιν- Herodas V 21 Farm. 2 2), γίγνομαι Archil. 56 4 63» (γιν- 70») 
Mimn. I 4 2 ?.11 (γιν- 5 * 12g) Semon. 7 3c. «β.ββ. 98 ffippon. 194, 
γίνομαι Anakr. 87 Herodas I  27 V II 35. Ein triftiger Grand, 
dieses iiberlieferte γίγνομαι in γίνομαι zu andern, liegt niclit vor, 
selbst dann nicht, wemi wir die Entstehung des ionischen γίνομαι 
aus γίγνομαι bestreiten oder in Zweifel ziehen.
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F ick will bei den alten ioniscben Dichtern zwar γιγνώσκω, aber nicht 
γίγνομαι gelten lassen: er spricht diese3 Prasens dem ioniscben Dialekte ji
uberhaupt ab and fubrt das inschriftliche γίνομαι nicbt auf γίγνομαι, son- ,ζ
dern auf * γίν/αμαι zuruck. Icb stimme F ick darin vollkommen bei, dass 5 
es bereits urgriechisch zwei dem Stammc nach von einander ganz unab- 
bangige Prasentia γίγνομαι (Stamm pen-) and *γί-ν^-ομαι (Stamm <71-) =  i 
γίνομαι gegeben bat, vgl. Ve r f . Dial. II 572: das letztere verbalt sich zn thess. 
γίννμαι wie att. arco aus * αν^ω ζα αννμι, άννω. Daraus folgt aber nocb 
n icbt, das9 γίνομαι in den ioniscben Inscbriften des IV. Jabrb. nor aus 
*γίνΓομαι und nicbt aus γίγνομαι entstanden sein kann und dass es im 
Ioniscben γίγνομαι gar nicbt gegeben bat: denn der Ubergang von γιγ- 4
νώσχω in γΐνώσκω lasst sich nicht bestreiten, er ist aucb fur das Aoliscbe 
scbon fur das IV. Jahrh. gesicbert (Ve r f . Dial. II 391). Ich mdcbte also 
umgekebrt sagen: dass ion. γίνομαι aus * γίνΓομαι entstand, ist moglich; 1 
doch hindert nicbts, γίνομαι auf γίγνομαι zuruckzufubren, da der Laut- 
wandel von -ιγν- in -Tv- fur das spatattiscbe γίνομαι and far γΐνώσκω an- i 
genommen werden muse; das bei den altioniscben Dichtern fiberlieferte 
γίγνομαι kann Grundform von γίνομαι oder Parallel form zu *γίνΡομαι : γί- * 
νομαι sein.

3. Ion. i  aus u  = tfi.

153. Die Kontraktion von ti  aus iFi (und ϊσϊ) war im „
Ionischen schon in vorhistorischer Zeit abgesch lossen . U

Der urgriechische Dativ * J i F i  lautet in den altesten ioni- |  
scben Inscbriften J i :  Inschr. 17 aus Eretria V. Jahrh., Inschr.
178 aus Kleinasien V. Jahrh. Die im IV. Jahrh. auftretende || 
Form J i i  Inschr. 1371 aus Kyzikos, Inschr. 1776 aus Mylasa.
BInschr. 65 aus Paros, ist erst eine Neubildung ( J d  zu Jiog J ia  t 
nach 7τοόί : τεοόός : ηόδα) und aus den Texten der alten ioni- ^  
schen Prosaiker zu entfernen. Bei den ionischen Dichtern ist der | |  
Dativ bis jetzt nicht belegt

ijtjΪΛ!
154. 4. Ion. 1 =  att. if.

t jj’l
ίρός  und ιερός.  p|

Neben ιερός, das dem ionischen und achaischen Stamme ge- t |  
meinsam war, kommt in alien Quellen des ionischen Dialektes j | 
eine zweite Form ί ρ ό ς  vor. die wir ausserhalb Ioniens nur noch §· 
bei den Aolem finden (Y er f . Dial. Π  392). Die Belege fiir die |  
beiden Formen verteilen sich folgendermassen: #
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a. in den In s c k r if te n .

ιρός: aus P a ro s  ιρόν Marmor Parium Z. 7 und 87 (ein 
vereinzelter Ionismus in dem attisch-vulgaren Texte); aus T h aso s 
aus dein V. und IV. Jalirli. ιρόν Inschr. 71s, ιρά Insclir. 73ie, 
'ιροτεοιόν Inschr. 7 3 i4 , IHPO/V =  ίιϊρόν? τΐιρόν? Inschr. 70s, 
ΤΩΗΡΕΙ =  τώ(ι ί)ρεϊ? Inschr. 71 u  (aber ιερέα 7 ) ;  aus A m - 
ph ipo lis  im Jahre 357 v. Chr. ιρόν Inschr. 1413 ; aus A b d e ra  
Ιρομνημων Miinzlegende Blnschr. 163 no. 7; aus K le in a s ie n  
Λιοσ-ιριται Bewohner einer ioniscben Stadt Jioq Ιρόν (vgl. Jioa- 
ι ε ρ ε ι τ ώ ν  H ead Hist. numm. 549) in einer ionischen Tributliste 
Athens aus dem Jahre 440 v. Chr. bei D ittenberger Sylloge
157.8. U n b e k a n n te r  Herkunft I PH =  Ιρη Blnschr. 267..

ι ερός , ι ερενς ,  ι ε ρ ή ι ο ς , ιεράω  u. s. w. sind die gewohn- 
lichen Formen der ionischen Inschriften und aus alien drei Zwei- 
gen des ionischen Dialektes zu belegen:

E u b o ia :  aus Eretria ιερόν Inschr. I 8 u , ιεροί 1 9 ; aus Oropos 
ιερόν Inschr. 252.8? ιερόν7, ιεροί 5.9. is. 19. 20, ιερών 25, ιερενς ίο. 
ιερέοςis? ιερεϊ 33, ιερέα2. ιι. 2g. 29? ιερήον ss.se·

K y k la d e n : aus Keos ιέρεια Inschr. 4 U ; aus Amorgos 
\ερόν Inschr. 53; aus Paros ιερόν Inschr. 6 5 3 ; aus Thasos ιερέα 
Inschr. 717 (neben ίρεϊιι s. oben); Blnschr. 72 mit ιερόν i 0, ιε
ρούς η , \ερομνήμονα π ist in der κοινή abgefasst; aus Sipknos 
Ιιιερόν altes Alpliab. Inschr. 75.

C h ios Ιερούς Inschr. 8120, ι[εροί5] 22/23, ιερα23. E ry th ra e  
ιερόν Inschr. 95 as. 24 be; zahlreich sind die Belege fur ιερενς, 
‘ιερψεία (Iιερατεία), \ερθ7ΐοιός, ιερωσννη, *Ιερογένης, <Ιεροίτας in 
der bereits in der xotrij abgefassten B Inschr ίβ  206a—c aus der 
Mitte des H I. Jahrh., s. F uochi Index 274; ebenso \ερόν Blnschr. 
20433.84, ιεροϊς 28.

Aus T eoe nur in der ’.ιερόν Blnschr. 158ϊ2, Ιερόσυλος 1β. ]β,
ebenso aus E p h e s o s  fep# Blnschr. 1δ02, Ιερά Blnschr. 147,4.

P rien e  ΙερατεΙης Inschr. 1157.
M ilet mit seinen K o lo n ieen : aus Milet ιεροποιψ Inschr. 

128β, ϊεραται 4, ίερεως Nomin.4, Ιερεϊ 1, Miinzlegende ίερ?? Blnschr. 
1022; aus Iasos Ιερασΰω Inschr. 131ι, Ιερόν 7, Ιερόονλος β, ιερευς ι, 
ιερεωβ, Ιερέα ιερείς Blnschr. 104a n , 5Ιέρωνος a ie ; aus Kyzi- 
kos ιερομνήμονες Inschr. 138 s; aus Zeleia ιερόν Inschr. 139 37, 
ιερό 3β; aus Pantikapaion ίερησάμενος Inschr. 1432 1441 Blnschr. 
1222, ιερή Inschr. 146i; aus Olbia ιερέωΒΙη$ώι\ 128s2.28.bo; 
aus Tomoi Ιερέω Blnschr. 13612.
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ί

Sam os >Ιέρων Miinzlegende Coins BritMus. Ionia 366, ιερών - -j 
Blmchr. 22157 schon in der κοινή. i

H a lik a m a s s  Inschr. 171s, ιερά$6 (Blm chr. 2459 i
in ν.οινη). Mylasa Ιερά Inschr. 176β, Ιερώι Inschr. 1774, Ιερόν8· j

b. aus den ionischen D ich tern .
Archil. Fiir das Epigramm 18 aus der Anthologie mit ιερήν 

ist die Autorschaft des Arcliilochos mehr als fraglich.
Semon. ιρα  7^6, als sicher bezeugt durch die TJbereinstim- 

mung von Stobaeus (nur A hat ιερά) und Athenaeus V 179d. 
Ferner ι ρ ω σ τ ί  24g, von H eck eb  aus είδώς· τι hergestellt

Anakr. Ιράν 163 , metrisch gefordert fiir das iiberlieferte 
ιερόν. Ferner Ι ρ ω σ τ ί  aus dem Anakreon angefiihrt von 
Apollonius Dysc. de adv.: das eine Mai als ϊερωστί Gramm. Gr. 
I  1 , p. 1 6 2 9 , unmittelbar darauf aber in der richtigen Form 
ιρωστί, vgl. auch Hesych Ιρωστί· ΰεοπρεττώς.

Herodas ίρά  IY  79 87 V III 1 2 , ίροΐς  IV  83, Ιροϊσιν  
IV  94.

Anan. Fiir das iiberlieferte ϊερ Is kann dem Metrum nach 
Ιρ gelesen werden.

Phoenix ιερόν  2 5, metrisch fest
c. aus H e ro d o t (und den iibrigen P rosa ikern ).

Ιρός:  in Buch Π  zahle ich nicht weniger als 113 Belege 
fiir Ιρός ohne V a r ia n te  in den Handschriften; die einzigen 
Ausnahmen sind ίράς a: ίεράς b I I  561 , ιρών a: ιερών R I I  
2 8 i ,  Ιρά Ab: Ιερά B Π  128a. Auch in den iibrigen Biichem 
ist Ιερός eine ausserst seltene Variante in a oder b. Es kaim 
also keinem Zweifel unterliegen, dass der Urtext des Herodot 
nur ιρός kannte.

Die irre leitende Bemerkung von Smyth 269 >ae regards Ιερός the 
Mss. of Hdt. have u  in the m a j o r i t y  of instances, but Πη some  cases 
without any variante scheint dem, was Fritsch S. 36 ohne genugende Prufung 
des Materiales behauptet („die Handschriften haben Γ ohne Variante, an 
den me is te n  Stellen aber lesen wir namentlich in C und R <*“), ihren 
Ureprung zu verdanken.

Ιράω: Ιράται I I  35ιβ 37so·
Ιρόω: vxtx-ιρώσας I  92go, χατ-ιρώσαι (iiberl. ν.ατ-ειρώσαι, 

nur in a) I  164s.
Ααλλ-ιερέω  ohne Variante: V I 767 VH 113o 134s IX  

19e 3 8 i  9 6 1 ; εγ.αλλιερέετο a  V: εγ,αΏ.ιρέετο R I X  197.
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ίρωσννη  neben ί ερωσννη:  Ιερωσννην a, Ιερεωσ- b Π Ι  
142ιβ; Ιρωσννας a, Ιερωσ- b IV  161 is; Ιρωσννας Β, Ιροσννας RV,

1 ίερωσύνας AS V I 56 s.

Ι
Ιροργ ίη  neben ί ε ρ ο ν ρ γ ί η : Ιροργίαι a, ίρονργίαι Ρ, Ζερονρ- 
γίαι V ' V 8 3 15 · ι e ·

Ι ρ ο φ ά ν τ η ς  neben Ι ε ρ ο φ ά ν τη ς :  ιροφάνται in a b  V II 
1 δ3 7 . ΐ3 *, ιροφάντειο b, Ιεροφάντεω a V II 1545.

*Ιερ-ώννμος  Mann aus Andros IX  339/10.
Ιρενς  neben Ι ε ρ ε ί ς :  in Buch I I  zahle ich 34 Formen mit 

Ιρ- in beiden Handschriftenklassen (Ιρενς IIO 4, ιρέα 1411. 8 1423 

1475, ιρέες 13a 3 7 6 . 9*19 542 65ao 90c 99s 1 0 0 i 1 0 2 $ 1073 
113i 116i 120i 1229 1307 136a 142ι 1433. 7 164ι, Ιρέων 19i 
384 57n 634 1027, Ιρέας 113ΐδ H 82 1393); Ausnahmen sind 
nur Ιρέες a: Ιερέες b 1 0 i, Ιρέων a: ίερέιον b 2as 13s 5 5 2 , Ιρέες 
a: Ιερέες R 361 , Ιρενσι a: ίερενσι R 446, ιρενσι Ab: Ιερενσι B 3a. 
Dieser Thatbestand lasst es nicht zweifelhaft erscheinen, dass 
Ι ρ ε ν ς  die im Texte des Herodot allein berechtigte Form ist.

άρχ- ι ερεύς :  άρχ-ιερενς in a und b I I  143δ/β 1513; ορχ~ 
ιέρεως Nom. Sg. in a, -ιερείς b I I  37 9 1*, άρχ-ιερέας a, -ιρέας b 
Π  142 6.

ίρήϊος ,  Ι ρ η ϊ ο ν  ohne Variante: I  132ιο I I  39δ 697 IY  
6θ 2.δ 61a.6·7.11  V 83 V I 577.

Ιρηΐη  (ιρείη) neben ι έ ρ ε ι ά , Ι ε ρ ε ίη  „Priesterin“ : Ιρείη V 
72ΐ4 in a b ;  Ιρέη b, Ιερείη a V III 1047; Ιρηιαι b, Ιέρειαν a I I  
5310 55ιο; Ιρηίας b, ϊερείας a Π  543; Ιερείη I  175$ nur in a.

Die iibrigen Prosaiker liefeni nur geringes Material: H e k a - 
ta ios Ιρή neben Ιερόν 284; H ip p o k ra te s  in A ίρην νονσον V I 
110η , παραγείσϊρον =  παρά Γης Ιρόν I k(i 2151 , in Θ in ίερΝονσ. 

I  Ιράν VI 354,8, ιροί 354s, Ιρά 352» 354, 358β, ιριόν 3645, Ιρώ- 
ί οαντες 354ia (neben Ιερά 362n .is , ιερή 3949, ιερής 3521, Ιερω- 
k  τέρη 352a). In den Fragmenten der Historiker und Philosophen 

ist das vulgare ιερός allgemein.
Das la u tl ic lie  V e rh a l tn is  yon ίρός zu ιερός ist noch 

> inimer nicht klar. Ob das ionische ίρός aus *ίσ-ρός, aus *ι(σ)ϊρός 
=  isdros oder endlich direkt aus ιερός (dureli die Mittelstufe 
*ιϊρός: tonloses ε ans vorhergehende i assimiliert) hervorgegan- 
gen ist, wird so lange unentschieden bleiben, bis man die eine 
der drei Ableitungen beweisen und die beiden anderen widerlegen 
kann. Und davon sind m r lieute eben so weit entfernt m e
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τογ 44 Jahren, als K u h n  K Z . I I  274ff. die Gleichung ιερός =  
ssk. thirds aufstellte.

Leider werden wir aber auch die einfachere Frage nach der 
Y e r te i lu n g  und der g e o g ra p h isc h e n  Y e rb re itu n g  der 
Stamme ίρ- und ίερ- im Ionischen erst dann beantworten konnen, 
wenn unser Material um vieles reicher geworden ist. Es verdient 
ja zweifellos Beachtung, dass — τοη dem kleinasiatischen Orts- 
namen Jiog ιοόν abgesehen — die Form Ιρός in s c h r if t l ic h  
bis jetzt nur aus Paros, Thasos und aus zwei Stadten, die in un- 
mittelbarer Nahe von Thasos lagen, aus Amphipolis und Abdera, 
belegt ist. Docli muss dringend davor gewarnt werden, aus dieser 
Tatsache den Schluss zu ziehen, dass auf dem ionisch-asiatischen 
Festlande nur ιερός gesprochen sei und dass diese Form lediglich 
durch den Unverstand der Grammatiker. die das homerisch- 
aolische Ιρος fiir ionisch hielten, aus dem Texte Herodots ent- 
femt und durch ιρός ersetzt sei (Fritsch Yokalismus 36 37). 
Einmal ist ιρός durch die ionischen Dichter fur eine Zeit be- 
zougt, in die wir mit unseren Inschriften kaum hinaufreichen, 
und zwar steht ιρός nicht nur bei dem Inselpoeten Semonides. 
sondern auch bei Anakreon von Teos und bei Herodas von Kos. 
der ίρός sicher in seiner Vorlage, dem Hipponax von Ephesus, 
gefunden h a t Ferner ist es sehr erklarlich, wenn von zwei ur- 
spriinglich gleichberechtigten und neben einander vorkommenden 
ionischen Formen fiir ein im offentlichen Leben so haufiges AVoi-t 
wie ιερός : ίρός diejenige schon zu Anfang des Y. Jahrh. wenig- 
stens in o ffe n tlic h e n  D rk u n d e n  zur Alleinherrschaft kam, 
die auch in Athen, dem Vororte des ionischen Bundes, gesprochen 
wurde.

Fiir Herodot haben wir uns in erster Linie an den iiber- 
lieferten Text zu halten. Die von mir oben gegebene Statistik 
widerlegt den von F r itsc h  aufgestellten Satz, dass es „kaum 
kiihner^ sei, ιερός im Herodot durchzufuhren, als Τρός. Yielmehi* 
sind ίρός, ίρευς, ίρηιος fiir den Ui*text des Herodot sicher bezeugt 
Es kann also nur die eine Frage aufgeworfen werden: ob die- 
jenigen Worte, in denen bei Herodot stets ιερ- oder doch ϊερ- 
als stehende Yariante zu ίρ- iiberliefert wird, den Stamm ιερ· 
mit Recht fiihren. Moglich ist das, da sich ίρός und Ιερός nicht 
gegenseitig ausschliessen. In Ιροργίη ,  Ι ρ ο φ ά ν τ η ς  ist Ιρο· 
besser bezeugt als ίερο-: auch ίρωσννη  scheint den Yorzug zu 
verdienen. Dagegen ist ν.αλλ-ιερέω  stets und ά ρχ - ι ερ ενς  an
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drei von vier Stellen ohne Yariante iiberliefert; und fiinfmal setzt 
a ein Ιέρειά : Ιερείη dem Ιρηίη in b entgegen (nnr einmal Ιρείη 
in a b). Hatte γχχλλ-ιερέω als Kompositum anf den Stamm Ιερ- 
Anspruch? Fur άργ-ιερευς kann ausser der Zusammensetzung 
nocli ein zweites auch fiir Ιέρειά geltendes Moment massgebend 
gewesen sein: der Accent.

i

Die Klasse a  iiberliefert an der einen der vier Stellen die milesische 
Form άρχ - ιέρεως. Da es nicht einzusehen ware, wie diese von aussen her 
in den Text gekommen sein sollte, so wird sie urspriinglich an alien vier 
Stellen gestanden und sich zufallig nur einmal erhalten haben. In άρχ 
ιέρεως ruhte ebenso wie in Ιέρεια „Priesterin“, ιέρειαν ,  ίέρειαι der Accent 
auf dem ε von Ιερ- .  Steht also vielleicht Ιέρ- in diesen Worten als b e -  
t o n t e  Stammesform im Ablaute zu τρ- in Γρός, ϊρ ενςΊ  Und beruht das 
Schwanken zwischen ιέρειά und ιρείη vielleicht auf der urspriinglichen 
Flexion ιέρειά  : ιέρειάν : Γρείης,  Τρείηι ?

Ion. ι ρ η ξ  — att. ιέραξ „Falke“.

Hdt. ϊρψΜ Π  6520, Ι'ρψΜς I I  675, Ιρτίμων I I I  76ιο· 
Hippokr. ΐρψ.ος V III 214ιο in 0C.
Die Etymologie des Nomens und das lautliche Verhaltnis 

von ιέραξ zu ι'ρηξ sind unbekannt. Bemerkt sei nur, dass im 
Homer nur ?ρηξ vorkommt (8 mal), wahrend ίρός seltener ist als 
ιερός. Im Anlaute stand / ,  vgL βείρα/,ες * \έραβες Hesycli.

155. 5. Ion.-att. i  =  homer. Γ.

ν.ά/Λον Archil. 131 neben yjor/Jto 6 4 . Die Lange kann ur
spriinglich sein: ssk. Aydn, Stamm AyCiriis-, vgl. W S c h u l z e  Quaest. 
Ep. 300 ff. Doch glaube ich mehr an eine Dehnung per ictum.

156. 6 . Ion. ΐ  aus ί  
durch rhytbmische und prosodisclie Dehnung.

σ ν ν - ί ε τ ε  Archil. 50. Auch attiscli Ι'ημι. Die Lange des? 
soil nach W S c h u l z e  Quaest. Ep. 437 von ϊεμα ι „ich begehre“ 
=  *Ρίεμαι, das dem Stamme nach von ι'ημι «  sisemi ganz ver- 

^schieden ist, auf dieses ubertragen sein. Wakrscheinliclier ist es 
■Vmir, dass die Aufeinanderfolge dreier kurzen Silben in ΐεμεν, 

Ϋετε, ίέμενος u. s. w. rhythmische Dehnung des Ϊ bewirkt hat.
Bei Hipponax sind die Belege fur die Dehnung eines 1 durch den 

Versiktus nicht selir sicher: πόλ ΐ ος  47, τ ρ ά μ ϊ ν  84, ΚνλλήνΤε  16, έρω-  
δΐοΰ  76. Fiir πόλΐος kann mit Bergk  πόληος gelesen werden. Vor oder 
hinter τράμιν echeint χε (oder τ') ausgefallen zu sein. In Κνλλήνιε und

■ i

1...
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ερωδιόν steht ι im letzten Versfusse and kann sehr wohl karz sein, da 
Hipponax auch reine Trimeter und Tetrameter gebaut hat, wie die Frag- 
mente 26 73 74, (aach 49e 51 57 84 91?) beweisen. Ubrigens bat man 
far KviXtjru aach Κνλλητεΐε oder ΚνϊΧηταΧε vorgeschlagen, s. die Anmerk. 
zn dem Fragmente.

Bei Ananias 5 4 brancht ebenfalls kein choliambischer Yersausgang 
angenommen and deshalb i o & i c t r  gelesen zu werden (S m it h  186): denn 
der vorhergchende Vers endigt anf κρέας, der folgende auf άλωπέκων.

7. Ion. T und u .

157· Den Ubergang von urgriechisehem ει in Γ, der sich 
von der Mitte des ΓΠ. Jahrh. an in ganz Griechenland vollzieht 
hat man fur den Dialekt von S ty ra  sehon in das Y. Jahrh. 
hinaufriicken wollen. Indessen sind alle Belege fur ihn hinfallig. 
vgl. Bechtel Ion. Inschr. S. 36 no. d).

• ϊδης,  nicbt - ϊδης ans -ειδής, ist die patronymische Endung in Aot· 
οτοκίΑδης B  Inschr. 191&c. 16v lft5, ΔημοκΧϊδΞΐΛνοκ)άδςς  li5, Ενκλϊδης l9U 
Χεοκλϊδης -οκλϊδη; „  (neben ’ίριστοκλιίδης 13, ΧεοκΙύδης Diese Pa- 
tronymika sind entweder von Koseformen aaf -κλος abgeleitet (Bechtel 
a. a. 0., Kretschmer KZ. XXIX 159, Blass Ausspr. * 58) oder Analogie- 
bildungen nach den fibrigen εσ-Stammen: -κ/.ϊδης zu -κλης, -κλέος ο. s. w. 
wie Κλεο-γενϊδης B Inschr. 19118 ζα -γέτης, -γέτεος u. s. w., Ιίστν-χαρίδης & 
zu -χάρης, Άκεστ-ηρίδης zu -ήρης u. a. m. VgL aucb Ήρακλίδης ans Hali- 
kam ass Inschr. 173 Rucks. e.

Φιλ-αιγΤρης B Inschr. 19X4S: nicbt ΑΤγειρα, eondern Αϊγΐρα ist die 
richtige and arsprangliche Form, vgl. Blass Aasspracbe* 58, Samml. GDI. 
1603. Bei Hdt. I 149, ist richtig ΑιγΤρόεσσα aberliefert.

Lenormaxt’s falscbe Lesang Τείμαοχος B Inschr. 193lS ist darch 
L ambros and F roehker beseitigt. L exormaxt’s Πιοιϋος B Inschr. 1 9 ^  
is t ebenfalls verlesen, da weder L ambros noch F roehxer ein Tafelchen 
m it diesem Xamen kennen.

Aucb aas dem u b r i g e n  l o n i e n  lasst sich der Cbergang von «  in 
7 and die aaf ibm beruhende Wiedergabe des i  darch st inschriftbch nicht 
vor dem HI. Jahrh. belegen, vgl. z. B. Αψροδείτης BInschr. 206 c ^  (in 
κοινή) nach 278 v. Chr. In ΕΙδομένενς Thlnschr. 5e nach 300 v. Chr. ist 
das erste Element ΕΙδο-, nicht Ίδο- vgl. F ick Griech. Personenn. i 127.

158· Durch das spatgriechische l  an Stelle eines ursprung- 
lichen ti sind die Texte der ionischen Schriftsteller haufig ver- 
unziert Ohne Ausnahme wird η7£αι statt μ εΐξα ι, τϊοαι statt 
τεισαι uberliefert. Zahlreiche andere Belege aus Herodot hat 
Bkedow 76 gesammelt: vgl. z. B. γεω πίνας  ab (-ει- B*) VM  
1 1 1  ίο, γεω π ϊνα ι in a und b Π  6 5 . e (zu ?r£ira); ίεεη I 194s, 
ϊτέϊνος  IV 67· statt εϊτέη  vgL att Ειτεα Ε ιχεαιος  Meisteb-
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’ hans 2 40. zd. vaeti ,,Weide“; όρϊνης b: ορεινής a Π  34e u. a. m. 
Uber εριγμα, έρίπια, ερίψαι, Ιρέες, λίφαιμος, στίχο) ist schon 
oben S. 285 gehandelt.

* Nicht selten ist aucb umgekehrt ει fiir Γ gescbrieben. Einige Bei-
spiele aus Herodot sind: εϊλη I 737 2028, είλαδόν 1 1727 fur ϊ'λη, ϊλαδόν 

j. B 93; das8 Γ das richtige ist, beweisen ausser ομ-ΐλος (Bildung wie bomer.
' όμ-ήγνρις) die Glossen Hesycb’s άογ-ιλλάν ■ άρχιποίμενα. Κρήτες, W.ai' τά- 
h ξεις . . άγέλαι, Ιλλάζει* αγελάζει; άπο-τεί/.ας a1 b : -τίλας a2 I 12314, περί- 
I τείλαι aV: -τΐ).αι RS III 3213/14; άπ-ειπονσι a : -Τττονσι b II 94 8 „aus- 
■$i driicken“ von ιπος; χατ-ειρώσαι a I 1645 von Τρόω; - ει s ta tt -Γ oft im 
I  Dativ Sg. der t-Stamme u. a. m.

 ̂ r r% ισ α  :
i  Die prineipielle viel erorterte Frage, ob die Prasentia 89k. stdati,
V zd. hidhaiti, lat. efdo, gr. ΐζω aus idg. *ai-zd-o entstanden sind, dessen 

Stamm -zd- schwache Form ist zu eed- in ssk. sddali, germ, setan, griecb. 
I*· εζομαι, lat. sedeo, oder ob sie auf einen von sed· unabbangigen Verbal- 

stamm sid : 8id zuriickgeben, lasse icb bier ruben: ich verweise auf die 
% zueammenfaseende Darlegung von Rozwadowski BB. XXI 145 ff., der sicb 
J auf Grund des russiecben εϊίύ : sid'Zt* (kleinruss. syd'tty) fiir die zweite 
* Ansiebt ausspricht.
. r .

f  159. Das Griechische bat, daran kaim kein Zweifel be-
|  stehen, von A n fa n g  an neben Id- „sitzen, setzen“ einen selb- 
\  standigen Verbalstamm id· besessen: ob dieser eine erst vom 
'! Prasens ΐζω: si-zd-o ausgegangene Neubildung ist (Brugmann IF . 
|· I I I  88) oder ein urspriinglicbes stammhaftes i enthalt (wofiir id· 
ί ρνω spricht), macht fiir die Beurteilung der griechischen Formen 
|  nichts aus.
|  Von id- abgeleitet ist der gemeingriechiscbe Aorist ίσ α ,
*-· ι σ σ α ι . Die beiden altesten inschriftlichen Belege sind korkyr. 
\ . . .  νς με Ιιίσατο (oder Ιιίσσατο) B rugmann IF. I l l  87 und argiv. 

Έπιτελίότυς J  . .  x[o]g ϊ'σσατο [Λ^μαισιχράτειαν J B aunack  Philo- 
logus NF. I I  396 ff. Die stammbafte Kiirze des Ϊ wird durcb 
das argivische σσ und die bomeriscben Formen γ.α&·ϊσαν d 659 
T  280, κά&·ϊσον Γ  68 Π  49, ν.α&·ίσσας /  488, ν.α&·ϊσασα ρ 572 
erwiesen. Lang war i also nur in den augmentierten Formen.

Neben ϊσσαι, ΐσαι =» *sidsa~, Praeter. Ισα gab es nun aber 
vom Stamme Id- den Aorist ε σ σ α ι 9 εσαι =  *sedsa-, Praeter. 
ion. ε ίσα  aus *S-(s)edsa (oft im Homer). Wie weit dieser im 
Ioniscben dem Aoriste ϊσα Konkurrenz gemacbt bat, lassen unsere 
Quellen nicbt ausreicbend erkennen. Fiir H e ro d o t liegt die 
Sacbe folgendermassen:
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Von ν.ατ-ίΐω wird der Aorist ν.ατ-ισα, γ,ατ-ίσαι gebildet: 
ohne Variante ΥΜτ-ίσωσι IV  1904 , yjxt-kjov HE 15 5 2 4 ; yxct-lcjcu 
a, ΥΜ&-ίσαι b I I  121 βδ; /.ar-ioarra a, YxxS-Ισαντα b Π  1262; 
γ.άτ-ιοον AV*, ν.ά&-ισον BR I  89io; nur im Prateritum tritt άσε 
als Variante auf: γ,άτ-ισε a, γατ-εισε b IV  7919; /.άτ-ισε b, zar- 
εισε a I  8 8 1 .

Gegen das Simplex εν σε „setztew a (είσάγων b) ΙΠ  6113 

ist an sich nichts einzuwenden: nur hat es zu fotale Gesellschaft. 
Mit ει sind namlich auch uberliefert εισάμενοι I  663, νττ-είσαντες 
V I 103u, νττ-είαας I I I  126i2 (υπείσας a, ντζείς b). Nach 
G M eyer Griecli. Gramm. 3 559 soil es „sicher“ sein, dass hier 
das Augment vom Indikative per analogiam aufs Particip iiber- 
tragen ist: ausser den Formen Herodot’s weiss er aber nur nock 
das inschriftliche εισαμένωι BCH. V 262 no. 2 s (I. Jahrk.P) als 
Beleg anzufiihren. Mir ist es nicht zweifelhaft, dass ε'ισάμενοι, 
νπείσας Fehler der Abschreiber sind, denen die τοη Herodot 
geschriebenen Formen ισάμενοι, νπίσας nicht mein* gelaufig waren 
und die deshalb das iiberliefei*te richtige /- mit Riicksicht auf 
εΤσα, ε'ισάμψ  in εί- verbessem zu miissen glaubten. Naturlich 
fallt damit auch auf είσε ΙΠ  6112 ein anderes Licht: an sich 
ist die Form moglich; aber wahrscheinlicher diinkt es mich, dass 
Herodot Ισε schrieb und dass άσε ebenso wie die Variante v.a&- 
εισε erst der Geschichte des Textes angekort.

Y.

160. Das lange v ist von den Ioniern, ebenso wie das 
kurze v, bis ins H I. Jahrh. hinein als reines ii, nicht als fi aus- 
gesprochen worden, s. oben § 62 S. 286.

Ausser dem gemeingriechischen v besass der ionisch-attische 
Dialekt ein erst seiner Eutwicklung angehorendes v, das durch 
„Ersatzdehnung“ aus v hervorgegangen war und zwar unter genau 
denselben Bedingungen, wie sie in § 151 fur langes l aus Ϊ aus- 
fiihrliGh aufgezahlt sind z. B. ion.-att υ μ ε ίς  aus *νσμείς} vgl. 
ssk. yusmd- „ihr“ ; βννέω  „ich stopfe" aus * βυσνέω; Οαρσννω  
aus *9αρσνν-χω; ο δ ύ ρ ο μ α ι  aus *οόέρ-(ομαι; &αρσΰναι  aus
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* $αρσυν-οαι; ί χ& νς  Akkus. Plur. aus *1χ&ννς; ά π ο δ ε ί γ , ν ν σ ι  
aus * ατιοδείν.νυνσι =  * άτζοδείνΛτνντι u. s. w.

J e d e s  v ist im ionischen Dialekte unverandert geblieben.

161. Ion. ϋ, nicht v.

φ ύ μ α  Hdt. Π Ι  133s und oft bei Hippokr.: die Lange des 
v ist furs Ionische durcli Archil. 136 gesicliert.

δρσο&νρη Semon. 17 gegeniiber dem homerisehen δρσο&νρη 
/  126 132 333. Dehnung dureh den Vers-Iktus.

π ά λ μ ν δ ο ς  Hippon. lb i  Genetiv zu 7τάλμνς42ζ, πάλμνν h  
30 B, πάλμυ 30 A.

μ ά ρ τ ν σ ι ν  Hippon. 511, vgl. att. μαρτνσιν Eurip. Herk. Fur. 
176 Aristoph. Lysistr. 1287 CIA. I I  60921. Nach Buttmann 
schrieb Hipponax μάρτνρσιν.

σκύλος  „Haut“ Herodas Π Ι  68.
Y.lvco Phoenix 2 1 : M e in e k e  vennutete daflir εγώ 5κούω.
Die Quantitat dee v in ο ί ζνρός  ist bei Archil. 129 Semon. 7M nicht 

festzustellen.

ΙΠ. D ie kurzvokaligen Diphthonge.

1. Die sogenannten t,unechten“ Diphthonge.

V o r b e m e r k u n g .  Da die von mir in dem Texte der Quellen fur 
die unechten Diphthonge verwendeten Typen u  und ου eehr leicht mit ei 
und ov verwecheelt werden konnen, und eine genaue graphische Scheidung 
der beiden Diphthong-Klassen gerade bei der Wiedergabe der a l t e r e n  
i n s c h r i f t l i c h e n  Formen wiinschenewert ist, so habe ich im Folgenden 
die in den Inschriften olten Alphabetes fiir unechtes u  und ov gebrauebten 
Buchstaben £  und 0  mit e und δ umechrieben: also inschriftl. £  und 0 
=  e und δ, El und OV =  et und ov. Dagegen halte ich, um mich von 
dem uberlieferten Texte nicht zu weit zu entfernen, bei den ionischen 
Schriftetellern an u  und ov feet (obwohl sie selbst zweifelloe £  und 0 
gescbrieben haben) im Oegensatze zu den echten Diphthongen ei und ov.
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Allgemeines.

162 . Ausser den „echten“ urgriechischen Diphthongen ει 
und or besass der ionische Dialekt zwei durch Dehnung aus e 
und o oder durch Kontraktion aus εε und oo οε entstandene so- 
genannte „unechte“ Diphthonge u  und on. Dass diese im Y. und 
IY. Jahrli. von den Ioniem wirklich als Diphthonge gesprochen 
wurden — wenn auch nicht vollig gleich mit urspriinglichem ει 
und or —, scheint mir einfach daraus zu folgen, dass sie im ge- 
wohnlichen ionischen Alphabete durch El und OY wiedergegeben 
werden. W er die Ansicht vertritt, dass El und OY, wenn sie 
unechtes ει und or bezeichnen, nur „orthographischer Ausdruck 
fair langes geschlossenes eu sind (GMeyer Griech. Gramm. 3 

125 ft), muss sich konsequenter Weise auch zu dem Schlusse be- 
kennen, dass jedes attisch-ionische El und OY vom Ende des
V. Jahrh. ab den Lautwert der geschlossenen Lange e und δ 
besitzt und dass also auch die urgriechischen echten Diphthonge 
ει und or »schon im V. Jahrh., wenn nicht in noch fniherer 
Zeitc, zu den geschlossenen Langen e und δ geworden sind 
(Brugmann Grundriss 1 3 180ft). Diese Auffassung ist aber un- 
richtig und von B lass Aussprache 8 30ff. mit Eecht bekampft 
worden.

Wenn in altionischen und altattischen Inschriften ganz ver- 
einzelt echtes ει durch e und echtes or durch o wiedergegeben wird 
(ionische Belege: ' ΛοιστοζΧεί 6 Styra Blnschr. I9 i2 ? Neo-
γλείό^β BIn$chr.l92Bb, ειπεΐν Milet IGA. 489 unsicher, TOTO 
=» τοντο· in τούτο Thasos Inschr. 72u, τούτους 739, Chios τούτο 
79i, das Niihere s. bei den »echten« Diphthongen ει und or), 
so folgt daraus keineswegs,. dass sich echtes ει zu e und echtes 
or zu 0 entwickelt batten, sondem umgekehrt, dass unechtes ει 
und unechtes or, die in ihrer Aussprache u rsp riin g lich  den 
alten geschlossenen Langen e und δ nahe lagen, sich gegen Ende 
des Y. Jahrh. bereits den echten Diphthongen ει und or so weit 
genahert batten, dass die fur unechtes u  und unechtes or ver- 
wendeten Buchstaben E und 0 gelegentlich auch zur Wiedergabe 
eines echten ει und eines echten or gewahlt wurden.

Es lasst sich zudem der direkte Nachweis fiihren, dass die 
Buchstaben El und OY im ΓΥ Jahrh. noch Diphthonge be- 
zeichnet haben und keine geschlossenen Langen. In einigen ioni- 
schen Stadten geht im Y. und IY. Jahrh. ε vor a, ο, ω in ει liber,

&
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ζ. Β. ίννέια aus εννέα in Zeleia Inschr. 13930. Dieses El kann 
weder den Lautwert eines einfachen l nocli den eines einfachen e 
besessen baben: das hinter E stehende I bezeichnet vielmehr den 
Ubergangslaut t, der sich hinter einem antevokalischen nach i 
zuneigenden gesehlossenen e naturlich entwickelte. Ganz korrekt 
wiirden wir evvaia mit enneia umscbreiben. Bezeichnet aber El 
in solchen Worten die Yerbindung eines e mit einem i- oder 
i-Laute, so spricht das dafiir, dass EI auch in gesehlossener Silbe 
als Diphthong und nicht als langes e gesprochen wurde.

163. Im IV. Jahrh. ist also unechtes ει ahnlich dem echten 
ει (=  e +  i) und unechtes ov ahnlich dem echten ov (=* o +  u) 
ausgesprochen worden. Diese diphthongische Aussprache des un- 
echten ει und ov hat sich aber erst in historischer Zeit entwickelt 
und ist vielleicht erst gegen Ende des Y. Jahrh. zum Abschlusse 
gekommen. Ursprunglich waren die unechten Diphthonge re in e  
L an g en , also e und o, die durch eine ganz besonders g esch lo s- 
sene Aussprache von den ursprunglichen Langen e  und δ ver- 
schieden gewesen sein mussen, da sich unechtes e an dem von 
Kleinasien ausgehenden Wandel des urspriingliehen e  in oftenes 
eu : a (s. oben § 1 1 1 , S. 332ff.) nicht beteiligt hat.

In den a l te n  Alphabeten a l le r  ionischen Stadte hat £ den 
doppelten Lautwert eines kurzen ε und eines unechten ε ι ; ausser- 
dem bezeichnet £ auf den Kykladen (mit Ausnahme von Thasos 
und Paros) und auf Euboia das ursprtingliche geschlossene lange 
e (vgl. oben S. 332 ff.).

In den a lte n  Alphabeten fa st a l le r  ionischen Stadte hat 
0 den doppelten Lautwert eines kurzen o und eines unechten ov 
(nur auf Thasos und Paros wird der von Kleinasien heriiber- 
kommende eigentlich fiir ω geschaffene Buchstabe Ω fiir o und 
ov verwendet); ausserdem bezeichnet o auf a l ie n  Kykladen und 
auf Euboia das ursprungliche lange ω.

Dagegen werden die ech ten  Diphthonge ει und ov in a lie n  
ionischen Stadten mit verschwindend geringen Ausnalimen (s. oben
S. 384) als El und OV (in Thasos-Paros ΩΥ) geschrieben.

Also war im V. Jahrh. und in der vorhergehenden Zeit der 
i-Klang in dem unechten ei und der w-Klang in dem unechten 
ov noch so Avenig hervortretend, dfiss man beide Laute nicht, 
wie die echten Diphthonge, durch El und OY, sondern gleicli den 
einfachen gesehlossenen Kurzen und Langen e e ο o durch £ und

Hof f ma nn t die griochischon Dialokto. III. 2&
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0 wiedergab. Dass die Entwickelung τοη wirklichen f- and 
«ι-Dipbthongen aus diesen sekundaren Langen im V. Jahrh. be- 
gann, diirfen wir daraus schliessen. dass sich schon in den In- 
schriften a l t en  Alphabetes gelegentlich OY fiir ov nnd El fiir u  
gesehrieben lindet (Belege s. unten). Ubrigens hat sich die mo- 
nophthongische Anssprache unter gewissen Bedingungen, nament- 
lich bei or, noch bis zum Ende des TV. Jahrh. bewahrt.

Ausser der Geschichte des ionischen Alphabetes sprechen 
auch Erwagungen allgemeiner Art dafiir. dass u  nnd ov ur- 
spriinglich einfache Langen waren. TVie im Ionischen *άρβά zu 
agr'f * άβατα zu στη wurde, so muss sich auch *δέρβά zunachst 
zu dera, * ψί/,εε zu file entwickelt haben: denn der Ausfall eines 
Spiranten bewirkte im Ionischen Dehnung des vorhergehenden 
Vokales aber nicht eine Anderung seiner Klangfarbe. und zwei 
Kxirzen konnten doch nicht wohl anders als zu der qualitativ 
entsprechenden Lange zusammengezogen werden.

164. Die Entwickelung des unechten e zu u  scheint alter 
zu sein als die τοη unechtem δ zu ov. Denn riele Inschriften, 
in denen ov noch durch 0 bezeichnet wird, verwenden bereits El 
fiir u :  ich Terweise auf Inschr. 14 18 19 25 72 80 82 96 171 
173 u. a. m.

Dagegegeo OY neben £  in Inschr. 16 71.

165. Einige Phasen der E n t w i c k e l u n g  der  mono- 
p h th o n g i sch en  gesch lossenen  L a u t e  e und δ zu den D i -  
p h t h o n g e n  ε ι  und ov lassen sich mit Hiilfe deijenigen ionischen 
Inschriften erkennen, die zwar schon im gemein-ionischen Alpha- 
bete abgefasst sind, aber in der Wiedergabe des unechten u  =  e 
und ον =  o noch zwischen dem alten E, 0 und dem jungeren 
El, OY scbwanken. Mit einiger TVahrscheinlichkeit konnen fol- 
gende Satze aufgestellt werden:

1. In T h a s o s  und auf dem klein-asiatischen Fes t l ande  
scheint unechtes e sich zuerst neben Liquiden zu u  entwickelt zu 
haben, dann folgte das aus der Kontraktion τοη εε entstandene 
e , und am langsten hielt sich e neben v, namentlich in der In- 
finitivendung -εν, vgl.

Inschr. 71 6φει)^ν%. ίο. n  mit unechtem ei in der Stamm- 
silbe und unechtem έ in der Endung, femer είναι 5»$·
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Inschr. 80 οψειλέτω A n ,  όφειλόντων A n ,  χείλιοι Cis.is. 
is. 20 D*.i* (nur einmal χελιοι C23) neben τρες A$.β, ενακο- 
σίων D 2.

Inschr. 10δ ήπειρον Ag neben κενός A * .5.10.12 B 28.39 (nur 
einmal κείνο B7).

Inschr. 139 τρεΊςζο, &εΊναΐζζ, είναι n* 20 neben εναι 27. 30?
Infin. 10* 12. 16. 18/19. 21.37 neben
Inschr. 171 είχονζο, «wa* 27. 29. 34. 36.40, seltener evat 22. 24. 42, 

φευγενζι, επικαλεν 45.
2. Auf dem kleinasiatischen F estlan d e  hat sicb mono- 

phthongisches 0  im Genetive der o*Stamme langer gehalten, als in 
alien anderen Fallen, vgl.

Inschr. 93 ?εολέμδ z neben βουλή ι, βούληταΐη.
Inschr. 96 πόλεμό g neben βονλ[ηι] i, Ι'ρτλοι^?, fcŴ ot>V7.
Inschr. 108 'Λπατονρδ $ neben Ονρανίψ z, μεδεοναψ i .
Inschr. 131 einmal noch Ζερό 7 neben gewohnlichem -ou (s. 

unten no. 5), τοιχίο.
Inschr. 139 hat 8 Genetive auf -ό und πδ  39, 7 Genetive 

auf -ot> (s. unten no. 5) und sonst stets -01;-: rot’g 8.9. 24. si· 32. as, 
ot’g 29, αποδήμους 24, ουνηγόρονς so. 3», εχοναι 9, άποδονναι 26.

Inschr. 173 hat 27 nominate Genetive auf -0 (dazu 5mal το), 
nur 8 nominale Genetive auf -ov (dazu 20mal τον): dagegen stets 
mit -ον- τους β, &εοίς οπονα, βεβαιουν 4. 5, ομονρο^οι, Λιοα- 
κονρίδης 82.

Andere Belege dafiir, dass sich -0 im Genetive bis tief ins 
IV. Jahrh. hinein erhalten hat, bieten u. a. die Inschriften 143 
144 147 150 151 156 167 172 u. s. w.

Ee iet bemerkenswert, daes in der alten Im chrift 105 aus T e o e  
etets δ geechrieben iet (Genetive auf -o A r>.12 B ,.8. ,B. 25. 2e. m/aa, βδλεύοιΛΑ, 
τιμδχέοντες 20) mit alleiniger Ausnahme dee Akkusativee PI. auf -ονς : βαρ
βάρους Β 2β/27 (το[υ?] Β 14).

3. In E uboia und auf den Inseln scheint sich umgekehrt 
ein δ im Genetive der o-Stamme friiher zu ov entwickelt zu 
haben als im Inlaute vor λ. Ebenso scheint -ονς aus -δς : -ονς 
jiinger als -ov aus -o im Genetive, aber alter als -ονλ- aus -όλ- 
zu sein. Vgl.

Inschr. 25 βολψαιζι, βδλομένοι a: aber zweimal τος88.44 
und zweimal τούςα.άΐ, dreimal -00 . 12. 88/84 und 24mal -ov im 
Genetive.

In Imchr. 19 freilich τος s neben βουλί)ι9.
2 5 *
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Inschr. 16 τον β. τονδε ίο. Das Alphabet dieser Inschrift ist 
besonders altertumlich. Leider enthalt sie kein weiteres Beispiel 
fur unechtes ov.

Inschr. 72 βολή * i: dagegen δήμον 31, Κ).εοδήμονιι (unsicher 
ist J ioitoo 1 7 ).

4. Kontrahiertes o im Inlaute scheint sich langer als im 
Auslaute erhalten zu haben vgl. επ-ανα-νεδσ&αι Inschr. 18t ne- 
ben rov 1 . 1 5  (und αρχονριν e . δμννούρας 10) , ήδς Inschr. 2 0 4 5 / 4 6  

neben den zahlreichen Genetiven auf -ov (freilich auch ζημιοντω 10. 
δίδουν 2i. ss).

δ. Im Genetive Sing, der o-Stamme ist die Diphthongisie- 
rung in dem e ins i lb igen  Artikel τον eher eingetreten als in 
den mehrsilbigen Nominibus. Dass in den Insehriften 1317 und 
1391 4  του Ιερδ und τον δήμο neben einander stehen. beweist 
deshalb nicht viel, weil in der Inschrift 139 daneben einerseits τδ 
Πν&ίό 3 $, τδ Κε/Λ'ϊτο'ίοτοπ, andererseits τον δήμον*, τον χωρίου is 
stehen (vgl. noch του 'Λπόύ.ονος%6 , εαντον u ,  aber ο β, ’Ηραίοπ, 
'Λν.ατά)Μ ιι) und weil in der Inschrift 131 der Genetiv abge- 
sehen von Ιερδ auch im Nomen stets auf -or endigt (rot; 1 . 1 . 9 , 
μεγίστου 1, πλεν.τοΐ 4 , $εοί 9 ). Dagegen ist es sicher kein Zufall. 
dass in der Inschrift 173 aus Halikarnass der Artikel rot; 20mal 
duch TOY und nur 5mal durch TO ausgedriickt ist (rot; 1 . 3 . 1 0 .
is. 14. SO. SS* S3. 25· 38- 30. 33. 33- 35- 38* 41.49* 59. 54. 65* TO 39. 36.45· 57.59).
wahrend umgekehrt beim Nomen nur 8mal -OY und 27mal -0  
geschrieben wird ( - 0 0  3 . 1 4 . so. 9 2 . 9 5 . 3 3 . 3 3 . se. -0 7 . 8 . 1 4 . 1 e .i8 . 9 5 . 3 7 .
99· 9 9 . SO- so. 3 1 . S3* 3 4 . 3 5 . 40* 41· 42. 43·45.45* 50*59* 54* 55. 56- 5?): daVOn
stehen unmittelbar neben einander τον Σιληνο so. 3 5 , τον Ίστι- 
αίό 3 2 . του ’ΐδαγνγο 4 ΐ, Λιοτίμδ τον 4 2 , τον Σαρνσώλλδ 4 2 /4 3 , του 
2χινδσίο 53, Ιΐρτεμιδώρο τον 5 4 . Dass die Schreibung TOY beim 
Artikel lediglich ausserliche Griinde habe (etwa eine graphische 
Scheidung des Genetives τον von dem Nominative τδ bezwecke). 
halte ich nicht fur wahrscheinlich.

Kiirzung der unechten Diphthonge.

166 . Unter bestimmten Bedingungen konnten die un
echten Diphthonge gekiirzt werden: mehrfach ist in demselben 
Worte u  neben ε, ov neben o uberliefert Von den unten aufge- 
zahlten Fallen kommen namentlich in Betracht: fiir e aus u  § 167 
no. 6 (-εο- aus - ε ν β - ) , no. 9 (-ειρ- aus -ερσ-), no. 12 (-ειρ- aus
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-ερ/-), no. 16 (εερ-, είλ- aus ε/ρ-, ε/λ- oder aus εερ-, εελ-), femer 
§169 (-εισ- aus -ενσ-), § 170 (-ει- aus -εε-, namentlich im Aug- 
mente und in der Reduplikationssilbe); von o fur ov § 174 no. 1 
('Ow- aus -or/-), no. 2 (-σνρ- aus -ορ/-), no. 5 (-σνλ- aus -ολ/-), 
ferner § 175 no. 2 (-ουσ- aus -oo/-).

Die Vorbedingung und direkte Ursache der Kiirzung 
war die T o n lo s ig k e it  des unechten Diphthongen. Bisweilen 
liegen bei demselben Stamme Formen mit betontem ά  συ neben 
solchen mit tonlosem ε o. Die Kiirzung war freilieh n ic h t  no t- 
w end ig : es konnte sich in tonloser Silbe auch der Diphthong 
behaupten.

Wo die Kiirzung in b e to n te r  Silbe vorkommt, wird der 
kurze Vokal per analogiam solchen Formen entlehnt sein, in 
denen die Stammsilbe unbetont war: also ξένος fiir ξέινος nach 
πρόξενος, ξενίζω, ξενι/ός u. s. w.; ένατος fur είνατος nach ενάτη, 
ενάτου; δόρατα fiir δσυρατα nach δοράς, δορί, δοράτων; νόσος fiir 
νονσος nach νοσέω. Des Archilochos Κόρης 120 und des He- 
rodot ν.όρη weist vielleicht noch auf eine urspriingliche Flexion 
ν.ουρη : ν.ορης hin.

E 1.

167. Wenn neben den Nasalen v μ  und den Liquiden λ ρ 
einer der Spiranten j ,  F oder σ ausfiel, so wurde ein vorher- 
geliendes ε „zum E r s a tz e “ gedehnt und dieses e ging dann im 
V. Jahrh. in den unechten Diphthong u  iiber.

1 . -eiv- aus -ετ/-.

-είνω aus * -εν-ίω im Prasens: z. B. ‘/τείνω, στείνω, τείνω u. a. 
Dass dieses u  unecht ist, beweisen aeol. ν.τέννω, τέννει V erp . 
Dial. I I  480.

άμε ί νω ν  scheint cchtee ει zu cnthalten: im alten Alpliabete El in 
Έπαμείνων Inschr. 47 aus Amorgos. Dazu stimmt alt-att. AM EIN- in 
den Eigennamen Αμεινοκλ^ς CIA. I 4468i, ίΑμεινοκράτης I 4474β, Άμεινιά· 
Stic I 138, 324 ca7, -εινοκ- I 76, ferner das haufige bootische Άμϊνο- (im 
alten Alphabete ΆμΊνοκλέεις Samml. GDI. 914 col. Ι Ι Ιβ, Άμϊνάδαο Samml. 
GDI. 700JO: vgl. Meister  Dial. I 225, IGSeptentr. I Index p.] 767), deesen 
ϊ  nur aus echtem ει entstanden sein kann.

Demgegenuber freilieh ϊ 4μενο[κλής ] Naukratis II no. 863.
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2 . - u v -  aus -εν-σ-.

- u v  a -  aus *-ει-σα- im Stamme des sigmatischen Aoristes 
z. B. zrdvai, γείνασ&αι Semon. 7 57 aus *ν.τέν-σαι, *γέν-σασ$αι. 
B o e c k h ’s a[fro]y.T£V€i(€) Inschr. 105Bio/u ist ganz unsicher.

3. -ε ιμ-  aus -εμσ- .

-ε ιμ α -, Stamm des σ-Aoristes. aus *-εμ-σα- vgl. I'deaicrr Heft. 
I  1797.9 Π  124ia, YMTcnauai Π  109s u. a. m.

4. -c /r-  aus -εσ v-.

ϋ ν ν μ ι  .,ldeideni; aus * Fto-rv-μ ι : Hdt. h t-um aSai IV  64n./is 
in a (irz-iwiotlai b). Das attische ενννμι is t  eine vom Aoriste 
εσ(σ)αι ausgegangene Xeubildung.

-uvog  aus *-εσ-νός in Adjektiven wie *κλεεη’ο'ρ aus *κλε/εσ- 
vog, φαεινός aus * φαίεσ-νός. Beide sind uns bis jetzt nur in 
den zusammengezogenen Formen vJ^ivog und φανός iiberliefert 
Die erstere wird im alten Alphabete KAS//OZ geschrieben: 
Κϊ^ιζο^/ένης Inschr. 38, K?Xvo φάντες Blnschr. 44a n  aus Keos, 
vgl. Hdt. τύ^ινή I I  135 η . φόνος ist enthalten in Φάνό-μαχος 
Inschr. 145, Φάνο-φων s. oben S. 324.

Das bei Anakreon uberlieferte aolische χρνοοφαεττων 25s ist zweifellos 
in χ ρ ν σ ο - φ α ά ν ω ν  zn andern. Cber den in Erythrai nicht seltenen. 
ursprunglich aoliscben Eigennamen Φάντό-Φεμις (φαντό- ans φαεντσ-) nnd 
die dazn geborende tbasiscbe Koseform Φαίετνος wurde scbon oben S. 324 
gesprocben. Wenn aaf der alten Munze ans Halikamass (Inschr. 175) 
wirklicb Φάννονς  steben sollte, was Babelox Revue Numiem. XIII (1S95) 
p. 329 nacb sorgfaltiger Autopsie fur wabrscbeinlicb bait, so batten wir 
damit aucb in Sud-Ionien einen Beleg fur aoliscbes φαετνο

5. - a μ -  aus -ε σ μ -.

ά μ ί  „bin“ aus *ίσ -μ ί: im alten Alphabete £MI aus Kyme 
Inschr. 3 6, aus Chalkis mit Kolonieen IGA. 522 526, aus Naxos 
Inschr. 33. aus Amorgos Inschr. 46, aus Prokonnesos Inschr. 130, 
aus Theodosia Inschr. 157, aus Samos Inschr. 164, aus Halikar- 
nass Inschr. 175, aus Kameiros Blnschr. 256, aus Segesta Inschr. 
181, aus Naukratis Inschr. 184 und oft in den Weihinschriften 
von Naukratis I  pi. 32 no. l a l b 3 4 6 11 18 69 85 u. s. w.. 
pi. 33 no. 224 232 245 u. a., Π  pi. 20 no. 879 881. Die Schrei- 
bung ΕΙΛ1Ι begegnet bereits in Inschriften alten Alphabetes: aus 
Milet Inschr. 121, aus Olbia L a t y s c h e w  IOSPE. I  no. 120, aus 
Naukratis I  pL 32 no. 131 189 204 pL 33 no. 308 312 351.
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ε ίμέν  „wir sind“ aus *εσ-μεν: Hdt. I  9710 V I 109 22 V II 932 
517 IX  2 I 7 2623 2723 . 26.28 46e.io. ie? άμέν  b: εσμέν a VJLL 
172io. Das vulgare έσμέν Archil. 59 ist iii άμέν  zu andern.

ε ιμ ά τιο ν  aus *βεσ-μάτιον: EMA[T]IO[lt] aus Keos Inschr. 
42 2 , Parallelform zu ιμάτιον aus * Γίσμάτιον s. oben S. 372.

6 . -ε ιν -  neben -εν-  aus -ενβ-,

είνατος  „neunte“ neben έν α το ς  aus * εν βατός, got ninnda, 
ά ν α κ ό ο  lol aus *Ινβακόσιου u. a.: Inschr. άνακοσίων oder iva- 
κοσίων 80Dg aus Chios; Hdt. είνατος I I I  9 4 7 , άνάτη V I 106u , 
είνατος b (εν- a) ΙΠ  923 , ένατον A1 (tw - A2) I  51 β, άνακόο ia a 
(ivva- b) I I  13 ̂  14514, ανακισχίλωι ΙΠ  95 s V II 41 $; Herodas 
ενάτψ  VH  127; Hippokr. ένατη oft z. B. I w 204u  206 s 2074 
213 5 217 2i u. a. in A (έννάτη durehgehends in V).

έίνεν.α , έίνεν.εν  aus *ενβε'/xt, aeol. ένεκα aus εννεκα, Grund- 
fonn sen-vekn, arm. vasn „wegen“, FivJari „wegen“, vgl. V e r f . Dial. 
Π  480: είνεκα Semon. 7ns, Anakr. 45, Theognis 46 730 und 62 in 0 
(οννεκα A), Demokr. Moral, έίνεκα: ένεκα 178 N a to rp  neben έίνεν.εν 
130 (nur in S). Bei Hdt. έίνεν.α (z. Β. Π  IO813 1092) neben έίνεκεν 
(z. Β. I I  4β 65β): das vulgare ένεκα, ενετόν bier und da als Variante 
(z. Β. ενεν.α b: έίνεν.α a I I  629, ένεκεν b: έίνεν.εν a I I  34). Uber 
έίνεκα, έίνεκεν bei Hippokr. s. K uehlewein Proleg. CVIH. Aus 
τοννεκεν Xenophan. 2 19, τ  οννεκα Theogn. 488 in A0 und 854 in 
A (οννεγ.α 0) erschliesst S m y th  204 mit Unrecht ein ionisches 
οννεκα: jene Fonn ist vielmehr in τον έίνεκα (oder τον ενεν.α) 
aufeulosen. Uber das attische οννεκα (zuerst bei Solon 37 s 
B e r g k *, rich tiger uberliefert in dcr Politeia B lass 2 1615) vgl. 
AVackernagel KZ. X X V H I 109ff. M e is t e r h a n s 2 176ff.

Vulgar-attisch eind ενεχα BInschr. 14101 ενεχεν BInschr. 72 e 204 a.

v.εινός „leer“ aus *κενβός, Parallelform zu κενείός — kypr. 
κενενβός, homer, ν.ενεός: Hdt. κανησι I  7314/1 &, ν.εινόν b Π Ι 65 
(κείμενον a), κανησί V 15β, κείνοι V II 1314, κείνον V H  239i5 
IX  5713, κανά IX  85i2, κάνην b: κενήν a  V I617, κεινοίς b : 
zmot'g a V III 285. In κεκενωμένον  IV  123e (a und b) hat 
der erst auf der zweitfolgenden Silbe ruhende Accent die Kiir- 
zung des a  in ε bewirkt.

ξ ά νο ς  und ξένος  aus * ξέν/ος, aeol. ξέννος: die Form mit 
u  heiTScht im alt-ionischen Dialekte, dock ist die kiirzere Neben- 
form ξένος durch Anakreon schon ftir das VI. Jahrh. bezeugt.
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Bei den D ic h te rn : ξύνια Archil. 7, ξείνων 19; ξύνος 
Semon. 7,9 (das u  in der Arsis), ξύνον und ξείνοισιν 7107.19 (das 
u  in der Thesis); ξύνον ξύνοις Herodas Π  33 94 (das u  beide 
Male metrisch fest); ξεινεις Anakr. 57 (Sung  oder ξύνοισ) neben 
ξένο toe 841 mit metrisch festem ε.

In s c h r if t l ic h  ist ξύνος bis jetzt nur in Eigennamen zu 
belegen: Ξεινο&έμιος Blnschr. 2 3 4 b Ξεινοφάνενς Thlnschr. 3s, 
Ξεινηρης Thlmchr. 73, Ξείνιος Thlnschr. 8 s. Ξεινομένης Thlmchr. 
IO9. Danach umschreibt man das altionische +  £>VO, HCNO 
besser mit Ξένο- als mit Ξένο-: Ξενοτίρίτης Inschr. 51 ans Amor- 
gos, Ξεναγόρηι Inschr. 76 ans Astypalaia. Ξενοχράττ^ Blnschr. 
44ae aus Keos. Ξεναινος Blnschr. 197s aus Strra, Ξενανδρος 440, 
Ξενϊ^βΑοι, Ξένιος u , Ξενίων μ , ΞενονΜδ^ς 13s, Ξένος?β· 37ί , Ξενο- 
7MQTLg 75. 9-8, Ξένων u s - is?. S79. Die dialektreinen Inschriffcen aus 
dem V. und IV. Jahrb. kennen nur ξένος: ξένος ξένων Inschr. 
2δ9.ΐ4/ΐ5 aus Oropos, ξένος Inschr. 128e.7 aus Milet, ξένων 
Inschr. 131s aus Iasos. ξένια Blnschr. 14719. Eigennamen mit 
Ξένο· sind: Ξενό/^ιτος Inschr. 146ι, Ξενόδονιος ThInschr. 7?, 
ΞενονΙΜδης Blnschr. 165j, ΞενοΥράτ^ς Blnschr. 2226 Thlnschr. 
3 10, Ξενο*ρστψα Blnschr. 2081 (A), Ξένος cn^g Thlnschr. 18is, 
Ξε\vcfifag Blnschr. 206bis, Ξενοςων Thlnschr. 14q . Ξένο- 
Thlnschr. 5s. Ξένιον Thlnschr. 9s.

Bei H e ro  dot ist ξύνος ausserordentlich oft und ohne Ya- 
riante uberliefert ( B r e d o w  149f£) z. B. I  30g 43s 444 Π  115i, 
IH  12519 u. s. w., ebenso ist u  das Regelmassige in den Zu- 
sammensetzungen und Ableitungen Ξειναγόρης Halikarnassier IX  
10710. 13. is, ξανοδονίω V I 127ι?. ξεινον.τονέειν I I  115i9, ξηνι/.ός 
oft z. B. I  77ie 135i 172a. 12, ξείνια oft z. B. I I  107s 115is 
119s ΓΥ 154is, ξεινίη oft z. B. I  27 ,0 Π  1827. 8 ΙΠ  436 
νίζω oft z. B. I  304 106β V 1810, ξεινόω Y I  21 e, endlich stets 
im Namen Πόντος Et^uvog. Bei D e m o k rit ξεΐ’ΐτείη (Stobaeus 
in SHA) Moral. 66 N a t o r p .

π ρ ό  ξεινος : π ρ ό ξ ε ν ο ς  aus *πρόξενΤος. Wahrend die 
Ionier zu Herodot’s Zeit noch ξύνος sprachen, ist die Form 
πρόξανος fur das V. Jalirh. niebt mein* so sicher bezeugt In den 
In s c h r i f te n  des V. und ΓV. Jahrb. kommt nur πρόξενος vor: 
Inschr. 19s. is aus Eretria, Inschr. 26s 27s aus Oropos, Inschr. 
934 96e aus Erythrai, Inschr. 140as aus Zeleia, Blnschr. 72s 
aus Thasos, προξενιάς Blnschr. 261,. Das wiirde an sich noch
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nichts beweisen, da ja bis jetzt auch fiir ξέινος inschriftliche Be- 
lege fehlen: Bedeutung erhalt aber das Zeugnis dadurch, dass 
bei H ero  d o t, dessen Handschriften nur ξέινος enthalten, πρό- 
ξεινος und πρόξενος neben einander iiberliefert sind: πρόξενος 
VIZI 1308, πρόξενον b: -ξεινον a IX  85is, πρόξεινον Υ Π Ι 143 is, 
προξείνονς Y I 57 io, ebenso Τιμόξενος b: - ξεινος a Υ Π Ι 128$.

• 5-6. 8. 15. Ich halte es nieht fiir ausgeschlossen, dass πρόξεινος, 
dessen Stammsilbe u n b e to n t  war, eher zu πρόξενος gekiirzt 
wurde als ξέινος zu ξένος, und dass bei Herodot, der ξέινος aber 
πρόξενος sprach, das lichtige πρόξενος sicb zweimal hielt, an zwei 
Stellen dagegen von unverstandigen Abschreibern dem haufigen 
ξέινος zu Liebe in πρόξεινος „verbessert“ wurde. Blnschr. 19289 
aus Styra kann Πρόξεινος oder Πρόξενος gelesen werden.

σ τε ιν ό ς  „eng“ aus *στενβός, aeol. στέννος V erf . Dial. I I  
481, Stamm axe\’F- : στενν- in στενν-γρός ,,eng“ Semon. 14, Στενό- 
ν.λάρος: Herodot haufig (Bredow 150) z. B. στεινη Π  8 ι.ΐδ , 
στεινφ Π  99π , στεινών Π  75β, στεινότερον I  181s, στεινότατον 
I I  8ιβ V II 200* 2 1 0 7 , στεινοτέρη V II 1754, στεινοτάτη V II 
1766, στεινότης IV  85j5, σιειν07ΐορος V II 211 β 223ο; vereinzelt 
das vulgare στενός als Variante: στεινός a, στενός b I I  11 s.

7. -ειρ- aus -ερχ-.

-είρω aus *-έρ-(ω  im Prasens z. Β. άγει ρω, άείρω (s. oben 
S. 324), δείρω Hdt. I I  39? IV  64ό in a (δέρω b), εγείρω, περί- 
είρονσι Hdt. I I  906, ν,είρω Hdt. TV 191α, φ&είρω u. s. w.: dass 
u  in die’sen Prasentibus unechter Diphthong ist, beweisen die 
entsprechenden aolischen Formen άγέρρω, δερρω, έγέρρω, ν,έρρω, 
φΰέρρω u. s. w., s. Verf. Dial. I I  489.

ή π ε ι ρ ο ς  aus *ηπερχος, aeol. απερρος: oft bei H d t  z. Β. I  
27is.lc 171 si Π  10is 102e 1031/a Π Ι  134ie u. s. w. In 
der hischr. 105A 9 bereits mit El: ψτειρον.

π  t π ε ί ρ ο ς  „reif“ aus *πέπερχος : πέπειρα Anakr. 87, 7ci- 
πειρος νονσος Hippokr. I ka 12815 12910, 7τεπειρης V 104is, 
πεπειρύτερον V 108s u. s. w.

πε ίρα  „Versuch“, 7τε ιρόομαι  „versuchen“, -π ε ίρο ς  „kun- 
dig“ aus *πέρχα, *-περχος vgl. aeol. πέρρα Verf. Dial. I I  489: 
oft in alien Quellen vorkommend z. B. H d t δια7τειραν I  472 Π  
1514 28is, έμπειρος Π  49s, 7τειράσ&αι I I I  52c u. s. w.

- τ ε ιρα  aus *-τερχα, Femininum zu -τηρ (z. Β. σωτειρα H d t
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I I  Ιδθιβ): das ει wird als unecht erwiesen durch aeol. να(έι)εοοα 
Yerf. D ial Π  439.

δνειρος „Tranrau (z. B. Hdt. I 34a. e. 10 36ia 38. 39*. 5 43, u. s. w.) 
=  *$ηρ-£θς steht im Ablaate zu aeol. ονοιρος, kret. άναιρος aas * orao-io;, 
Verf. Dial. II 425.

3. -ε/λ- aus -ελ/-.

οψείλο)  Jch  scbulde“ aus *οςρέλ-χω. Nach den ionischen 
Inschriften alten Alphabetes soUte man das u  fur einen echten 
Dipbthongen halten: ΟΦΕΙΛ ist geschrieben in οφεί)*ειν Inschr. 
719. io aus Thasos, οφειλετω Inschr. 80A u 81 16. 19, όφειλόντων 
80 A π aus Chios. Dass es aber ,,zum Ersatze** aus ε gedebnt 
ist, beweisen alt-att ΟΦΕΙ- in οφει^μενα  CIA. I  32A 3.3 B 22. 
Ιφειλετιο CIA. 1 4 1 3  (daneben sehon ΟΦΕΙΡ in δφειλόμενονΟΑ. 
I  324a 52, orfei?x>fnvojv CIA. I  0 8 9; δψειλημάτων CIA. I4 0 n ) , 
k re t OCEt (οτζελ) =  δφη?.- in δφηλων, δφήλψ  Gortyn. Taf. IX  
26 X  20 X I  32 36 39, aeol. οψελλω Yerf. Dial. Π  317.

9. -ειρ-  aus -ερσ-.
-ε /ρα - aus -ερ-<τα- im Stamme des sigmatischen Aoristes: 

Archil, παρηειρε 94»; Anakr. άπένχιρας 48; Herod as ηειρας ΥΠ 
64; Herodot σνν-αγειραι I 4ιο ΙΠ  142?, -δείρας Π  42n.ai IY 
60s 64is, -είρας Π Ι 8?6 118η, νχίρας ΙΠ  154η Υ 63ιβ. 
απ-ε-'/.άραντο ΥΙ 214 , or/.τέϊραι ΙΠ  119υ ,  σπείρας Π  14ΐ3 
u. s. w.; Hippokr. δι-έϊραι VD 52 9 in 0C (daneben die nicht- 
ioniscbe Form δι-έρσαι IY  10630 108* 300ιο, δι-έρστ^ς IY  1082. 
δι-έρσας IV  296 a).

χε ιρ , χε ιρός ,  χ ε ι ρ ί  u. s. w., nach W ackebxagel KZ. 
X X IX  131 ff. aus *χερσός> *γερσi : die ausfiihrlichen Belege 
bringt die Formenlehre.

10 . -εελ- aus -ελσ-.

-ειλα-  aus -ελ-σα- im sigmatischen Aoriste z. B. ayyu)xut 
άνατύλαι Hdt. U  14214, ίντείλασ&αι, περιστύλαι Hdt. Π  90* 
Y I 30 10 u. s. w.

1 1 . -ε ιλ -  aus -εσλ-.
χε ίλ ι  οι  aus *χέσλιοι, aeol. χέλλιοι, ssk. sa-hdsra „tausendtt 

(Parallelform zu χίλιοι aus *χϊσλιοι): Inschr. 80 aus Chios hat 
noch einmal ΧΕΛΙΟΙ C t3 neben χειλιοι Cis. is.is.*o D m j .



χε ίλος  „Lippe‘* aus *χέσλος, aeol. γέλλος: Mimn. 117 Semon. 
21 Hippon. 76 Herodas H I  4 V H  112 Hdt. I  70δ 185ie.22 
186n 189i4 19122 I I  70s 944 u. a. m.

1 2 . -ειρ- nebeu -ερ- aus -ερβ-.

δειρή „Hals, Nacken“ und δερή  aus *δερβή, vgl. ssk. grlva f. 
„Hals, Nacken“ : Anakr. δέρψ  80A Scliol. T, δειρψ  Eustath. 
(das Metrum ist unbekannt); H d t δειρης I  5 1 23, δειρψ  I I  76e, 
δειρης a (δερης b) Π Ι 109s; Theogn. δειρψ  266. Erwaknens- 
wert ist F ick’s Yermutung δερψ (fiir das sinnlose πέδηί) Semon. 
7 no. Die Form mit gektirztem Yokale wird endbetont gewesen 
sein: δερη. Urspriingliche Flexion wahrscheinlich δείρη : δερης.

ά ρ ε σ ΰ α ι  „fragen“ aus *ερβέσ&αι, Stamm ερβ- scliwaehe 
Form zu ερεβ- in ερεν-νάω, ερενε· ερεύνα Hesych, εξερευειν εξε- 
ρεννεΊν Hes., ερεύσομεν ζψησομεν Hes.: sehr oft bei H d t  z. B. 
ά ρ δ μ ψ  I I  447, είρετο I I I  155s, επ-είρψ at I  1979, ειρόμενος 
Π  546 91 is, είρεσ&αι I  19g 30n 8617 908 u. s. w., ferner 
Futur είρήσομαι aus *ερβήσομαι I  67η 1δ8ιο IV  1613 (ερ- I  
174i7/ie).

Dagegen ήρόμην Anakr. 30, επαν-ερέσθαι Hippokr. 79 21 (vgl. Ero- 
tian 66 επανέρεοϋat* επερωτηοαι, He9ycli επανέρεσϋαι* ίπερωταν).

ει ρωτάω  aus *ερβωτάω, Stamm ερβ- : ερεβ- (s. oben είρε- 
σ(ϊαι): άρώτα Imperativ Herodas I I I  78; bei H d t  sehr haufig, 
vgl. (ausser den stehenden Imperfektis άρώτa, εϊρώτων) ειριυτρίς 
I  32g, ειρωτ$ I  538 I I I  119i7, ειρωτώσι I 6 7 i2 15 8 3 /4, ειρωταν 
I  53* 8 6 j8 90 i8.2i , είρωτών I  47δ 1592, ειρωτοιμενον I I  12194 
u. 6. w.; selten und meist nur Variante ist das vulgare έρω- z. B. 
ερωτώμενον I  8619, ερωτωμένους a: είρω- b I I  32 9, ερωτάι b: 
ειρω- a I I I  14so. — εηερωται ion. Inschr. aus Dodona GDI. 1561*.

Vulgar-attisch iat έπ-ερωτήοαι, -ήοψ B lm chr. 72 ,2. 13 aue Thasos.
πέ ίραρ,  π ά ρ α τ ο ς  „Ziel“ aus *πέρβαρ, * ιιερβατος, aeol. 

περρατα Verf. Dial. I I  490, vgl. ved. pdrvan „Gelenk, Zeit- 
abschnitt“: ηείρατα Archil. 55 im Tetram., Solon 16s, Theogn. 
140 1078 1172.

είριον  „Wolle“, ε ιρ l νέος  u. 8. w. aus *ερβιον (anlautendes 
/  durcli E 137 ill 434 δ 135 i 426 443 ausgeschlossen): metrisch 
fest άρίων Herodas V III  13; bei H d t είριον IV  162,6, ειρίψ I  
203h , είρια I I I  106ιο, ειρίοισι I I I  47ιο, ειρίνεος I  195* I I  
81s.4.8 V II 91a, άρινέονς b: ίριν- a IV  73io ; Hippokr. ειρίψ 
θ  V III 3884, είριον V III  366 ,8, ειρίοισι P® 151β V II 420 n
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u. a. m. Inschrifitlich ερίων Imchr. 10614 aus Teos, vielleicht 
bereits den Einfluss der κοινή verratend, ebenso έρια Herodas
T7T 7 0

13. -α ρ - aus -εβρ-.

είρηγ,α  aus *βέ-βρη-γχι, *ε-βρψχτ. Hdt. Π  60s 65 β, είρηκας 
I  1δ δ ΐ2.

ε ίρ η μ α ι  aus *Fi-βρψμαι, *ε-βρημαι: oft bei Herodot, ζ. Β. 
είρηται I  46ΐδ I I  34s Ι Π 4 1 2 0 87 , άρημενος I  611 Π  106i 
125*2 , ειρήσΐΗ> I I  76ΐ2, und bei Hippokr. ζ. Β. είρηται I ks 69 
Ι 85 2 2 *0, είρημενος VTO 20*5 22s u. S. w.

ά ρ ή σ ο μ α ι  aus * Ιε-βρή-σομαι, * ε-βρή-σομαι: ζ .Β . άρήσεται 
Hdt. I I  3δ 4 IV  168 Hippokr. I w 13β, άρησομένων Hippokr.I l l  
51611 in C (ρη&ησο- vulg.), ειρησομίνοισιν IV  238s, άρήσεσ$αι 
V m  284 in CD2 (άρήσ&αι Θ).

άρε &ην aus *ε-βρέ&ην: Herodot άρέ&η ,,wurde gesagt“ IV 
77s 156u VI 1δ 4 V II 184js, mit der Variante ερρε&η in b 
V III 119s (dagegen όη&εν I  91 is V U I 115ι, §η$έντα I  1094 
V II 14211 149 9, φη&ειτων V I 8649, §η$ήναι I I I  97); bei Hippokr. 
προερρέίΐη V 1967 statt 7ΐροειρέ&η.

Nach Smyth 207 soli ύ ρ έ ϋ η ν  aus * ε-βερέ-& ην  hervorgegangen sew: 
moglich ist das, aber nicht wahrscbeinlicb. Die Belege fur einen ionischen 
VerbalstamTn έρ ε-  „sagen“, aus Γ ε ρ ε sind zu unsicber (ά ρ εο ν  H ip p o k r . V
88,, „sie eagten“ in C: ηρεον  vulg., ε ιρήσ ω  VII 448,3 nur Verimitung fiir 
das uberlieferte ά ρ ή σ ϋ ω ) .

14. Der neben -ειρ- ausgefallene Spirant ist un b ek an n t. 

ε&ειρα  „Haar“ : ευ-έΰειρα Anakr. 76.
φ ϊ ϊ ά ρ  „Laus“ : Archil. φ&ειρσί 137, Hdt. φ&άρ Π  377, 

rp&eiρας IV  168c, φ&ειροτραγέονσι IV  109*. Zusammenhang 
mit φ&είρω ist mir nicht wahrscheinlich.

στε ίρα  „Vordersteven“ Λ  482 ** β 428: im alten Alpbabete 
mit E geschrieben in Ναν-στερης styraischer Name BImchr. 
19264, vgl. S m yth  Diphthong El p. 65. Aus * στερβά oder
Φ f  .V*στερχα.

15. Der neben -ειλ-  ausgefallene Spirant ist u n b ek an n t.

μ ε ί λ ι χ ο ς , aeol. μέλλιχος, kret. μήλιχος: im alten Alphabete 
mit E geschrieben Αιος ΒΙελιχίου aus Andros Athen. Mitteil. 
X V in  9, αμάλιχος Semon. 7ss, μειλίχοισι Anakr. 84. Im atti-

i
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schen und bootischen Dialekte steht schon in alter Zeit dem 
μείχιλος ein μιχιλος zur Seite; wahrscheinlich verhalt sieli jene 
Form zu dieser wie χείλιοι (aus *χέσλιοι) zu χίλιοι (aus *χΐαλιοι), 
vgl. K r e t s c h m e r  Yaseninschr. 133ff. G -M e y e r  Griech. Gram- 
matik 3 124.

Είλε ι&νί 'ηι  B l n s c h r . 662, Έΐλει&υιει B l n s c h r . 6650, Είλει- 
&νη b: Είλι&υίψ a Hdt. ΓΥ 355. Die verscliiedenen stark von 
einander abweichenden Namensformen dieser Gottin sind voll- 
standig von W Schulze Quaest. Ep. 259 ff. gesammelt und be- 
sprochen. Das anlautende Ei- soli nach Smyth Diphthong El 
p. 68 W Schulze a. a. 0 . 263 von der griechischen Prosa aus 
der homerischen Sprache entlehnt sein, in der es lediglicli die 
m e trisch e  Dehnung eines urspriinglichen, natura kurzen *E- 
zum Ausdruck gebracht habe (Stamm ίλενΟ-: Part. Perf. Femin. 
l l e v d v i a ). Dagegen sprechen aber, wie K retschmer Yasen
inschr. 157 mit Recht hervorhebt, das auf Vasen dreimal liberlieferte 
alt-attische HI PE I OVA =  'Ιλει&να (daneben einmal HFkEIOVA »  
EMbi&vcx) und ferner das bootische Είλι&ί/η Samml. GDI. no. 
406 n 10 (weniger korrekt Έΐλει&ίη ebenda no. 377 378 geschrie- 
ben), dessen ει nach bootischem Dialektgesetze aus η entstanden 
ist. Die drei Formen att.-ion. Ε'ιλειϋτα, Είλειϋυίη  : att. ^Ιλειϋνα: 
dor. Ήλει&εια. =  boeot. Ειλιΰία  stehen in dem gleichen Yer- 
haltnisse zu einander wie att.-ion. χείλιοι (aus *χέσλιοι): att.-ion. 
χίλιοι (aus *yia)uoi): dor. χίλιοι (aus *χέσλιοι) =  boeot. χείλιοι, 
und die von Meisterhans 2 67 vorgeschlagene Etymologie („von 
ίλέομαι »besanftige«“) hat deshalb viel fiir sieli.

ϊλέομαι, Υλαος, ϊ'λεως beruken auf einem Stamme stela- „gnadig sein“ 
(Prellwitz Griech. Etymol. 129), der echwachen Form zu sesla- iu aeol. 
είλαϋι (Verf. Dial. II 487) aus sesludhi =  ion. Υληϋι aus slsladhi. Dem 
aoliechen i l l -  entepricht genau das ionisch-attisehe Elk- und das doriscbe

=  boeot. Elk-, dem ionisch-attischen rk- das attische X/A-. Dievierte 
im Vorstehenden noch nicht erwahnte Form des Namens, ΈλειϋνΙα oder 
*Ε).ευϋνία, laest sieli im bootischen Dialekte (Ελείϋυια Pindar Pyth. Ill 9 
Kern. VII 1 01. VI 42, ’Eki&tovhj Samml. GDI. no. 40Gm2 =  ΈλειΟνίαΐ) 
als erleichterte aolische Form erklaren. Das lakonisch-kretische 'EkevWa: 
Έλενϋνία (Boisacq Dial. Dor. 78) kann volksetymologisch an έ?.εν&ω an- 
gelebnt sein.

είλλω und ά λ έ ω  „drangen, einschliessen, absperren“, ionisch 
und attisch, dor. Εηλέω (in ίγβηλη&Ιωνΐΐ Taf. v. Herald. I  152, 
άποΕηλέοιαν Samml. GDI. 1150* u. a.), von είλλω ειλεω „walzen, 
wickeln“ (s. unten S. 400) ganz zu trennen: Hdt. άλέοννο „wurden
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gestossen“ YTH 12  * (vgl. ά?.ενντο Φ 8), ονν-ιι)Λονσι IV  67 4, 
ονν-ειλψας Π Ι  45,6, άπ-ειλημένος Π  1419 , ν.ατ-ειλημίνος IX  
312ΐ 70,9 (~μμ~ uberl.), ατζ-ειλτ^είς 1 2 4 ,, IX  3 4 „  V III 1097, 
ζατ-ειλη&ησαν I  190e I I I  146ιβ V 1196, ‘/Μ τ-ειλ^εις  oft ζ. Β. 
I 8027 1 76 4 H I 132 u. s. w.; Hippokr. φωναί ν,ατ-άλλονσεα =  
■/Μτεγόμεναι I w 226 93 (so bei Erotian 132i, vjaz-u)jovaai in der 
besten Handschr. V, νχιτίΏ.ονσαι vulg.), άλεει ^drangt44 V III 
268i in Θ u. a. m.

16. είρ-, ά λ -  aus εβρ- ,  I f ) . -  oder ans εερ-, εελ-.

Die folgenden fiinf ionischen Verba stellen gemeinsam die 
Frage: wie verhalten sich die ionischen Stamme είρ- und είλ- zu 
den gemeingriechischen, auch in den verwandten Sprachen auf- 
tretenden Fomien Feo- und Ft).- (FtlF-)? Auf diese Frage 
lassen sich — vorausgesetzt natiirlich, dass wir das ionische u-  
fiir richtig iiberliefert ansehen — vier verschiedene Antworten 
geben:

1 . Die ionischen Stamme sind schwache Formen zu βερ-, 
Ft).- mit vorgeschlagenem ε, also άρ- aus ί-βρ-, άλ- aus i-F).-.

2. Die Stamme είρ- und άλ- entstanden aus εβρ-, IF).- als 
speciell ionische Umbildungen der urspriinglichen Stamme βερ-, 
Ft).-.

Zu einer dieser beiden ersten Auffassungen, die ja, was die 
la u tlic h e  Gestalt der Grundformen anbetrifft, auf dasselbe hin- 
auskommen, scheint sich die Mehrzahl der Sprachforscher zu be- 
kennen: ich nenne nur K ^hner-Blass Griech. Gramm. 1 3 92 
Π 3 411 P rellwitz Griech. Etymol. 85 104 GMeyeb Griech. 
Gramm. 5 559 Petr BB. X X I 215 u. a.

3. Das ionische u- ist aus ε-(/)ε- kontrahiert, d. h. neben 
βερ-, Ft).- bestanden vollere Stammesformen mit vorgeschlagenem ε,
* ε-βερ- und *ε-βελ-, die sich zu jenen verhielten wie εέργω : είργω 
aus *ε-βεργω zu dem einfachen εργω *βεργω. Dies ist die 
Erklarung von C u r t i u s  Verb I *  127 129 W S c h u l z e KZ. X X IX  f  

235 Quaest. Ep. 317 336. |
4. Das ionische ει- ist — wenn nicht bei alien, so doch bei |  

einigen Stammen — solchen Verbalformen entlehnt, in denen es 
lautgesetzlich berechtigt war ζ. B. άρνσαι, άρίσας statt ερνσαι, ή 
ερνσας nach έίρνσα aus * ε-βέρν-σα. AVer das iiberlieferte άσά- 1 
μένος des Herodot verteidigt und in εί- statt I- ein aus dem In- 
dikative verschlepptes Augment sieht (GMeyeb Gr. Gr. 3 559

i
„· i
‘ - . -I
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W S chulze K Z. X X X III  130 s. oben S. 382), wird diese vierte 
Deutung nicht gaiiz von der Hand weisen konnen.

Ich personlich neige mich der zw e iten  Auffassung zu, muss 
aber anerkennen, dass sicb auch die Ansichten 1. und 3. wohl 
begriinden lassen. Die in Frage kommenden fiinf Verba sind:

ά ρ ν ω ,  ά ρ ν σ α ι , ά ρ ν σ & η ν α ι  „ziehen, schleppen“, Stamm . 
άιρν- aus *ε-βρν- oder * ε - β ε ρ ν ionische Nebenform zu dem ge- 
meingriecliisehen Ιρνω aus *βερνο). Das P ra s e  ns findet sich 
nur bei Hippokr.: σννειρνονται in Θ V III 282 s, άρνεται V IH  
27612 (verderbt in άρνσεται άρναται C) vgl. Erotian’s Glosse 
ειρνεται,* ελζεται; von einem nichtthematischen Prasens είρνμαι 
ist vielleicht abgeleitet άρναται =- ϊλν.ονται Hippokr. V 5227 

596i3. — Als Stamm des a k tiv en  A o ris te s  ist άρνσα- oft bei 
Herodot und Hippokrates belegt: Herodot άρίσαντα  IV  10i* 
ανειρνσαι IX  96i s , διειρνσαι V II 244, εξειρνσας I I  38s, εξει- 
ρύσαι I  141$, επειρνσά μένος IV 8 n ,  ν.ατειρνσαντες V III  96ι 
(dazu die Indikative είρνσε I I I  3Ο7 , είρνσαν I I  13622, πάρει- 
ρνσαν V II 3622, νπε'ξάρνααν V II 2254, άνάρνσαν IX  975); 
Hippokr. άρνσαι in Θ VI 198β.9 V III 108is, άρναη VI 166ia.i8 
1722ι 178β 1942g 3043 V II 18i7 552*3 554ι, mit der Variante 
εΐρίψ  in Θ VI 1 7 2 7 , άρνσωσι V II Ι 6 9  (neben ερνσωοι V II 
16ΐδ). — Vom p assiven  A o ris te  gebraucht Hippokr. συν-ειρν- 
οϊϊΤ in Θ VI 194 ίο, άρνσ&εν V III 849 (dazu άρνσ&η V I 1783), 
dagegen ερνσΰείς V 234ιβ, ερνσ&εϊσα V 17820.

Ausserhalb dee Herodot und Hippokrates lasst sich der Stamm άρυ- 
fur die klaesieche Zeit nicht sicher nachweisen. In u q v - με ν α ι  Hesiod 
Op. 818 kann nach epischem Versgesetze die erste Silbe lediglich metriscb 
gedehnt sein (είρν-μεναι also =  ερν·μεναι), und das Gleiche gilt fur das 
vereinzelte attische ε ιρνσον  Soph. Trach. 1032 ( =  $ρϋοον), das in einem 
Hexameter dee von Heraklee gesprochenen Klageliedee steht.

άρν-  „umschliessen, bewahren“ aus *εβρν- oder * ε-βερν- (zu 
trennen vor άρν- „ziehen“): Hippokr. στόμαχος ου άρνεται την 
τροφήν „behalt bei sich“ V III 352 e (iiberl. άρναται vulg., άρνά- 
ται Θ), άρνεσ&αι την γονην „anhalten“ in Θ V III 3 4 4 ΐ4.

Von den beiden Stammen veru- „um6ohliessen, schirmen44 (ssk. vard· 
Ur „Schiitzer“ «= aeol. βρύτηρ : βρύτηρ) und seru- „8chiitzen44 (zd. haur- 
vaiti „schiitzt“, lat. servo) ist der erstere fur das Griechisohe durch aeol. 
βρντηρ, ΕνρνοΙ-λαος, ion. Ενρνμάνϋης, korinth. Ενρνμ-ας, ion. Εύρύλεως 
eicher bezeugt (vgl. Bergk Rhein. Mus. XIX 603 WSchulze Quaest. Ep. 
326 Fick-Bechtel Griech. Porsonenn.2 121 ff.); das Ενρν- dieser Naracn 
geht auf i -βρν- „echirmen44 zuruck. Diesen Stamm βερυ- pflegt man auch
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in  h o m er, ερνομαι, ερνμαι, ύρνμα ι u. s. w . zu suchen  (Cc btiu s  V erb  I 2 
182 F ick O dyssee 194 Os t h o f f  M F . IV  30 ff. K u h n e b -Blass G riecb . 
G ram m . I * 92 GM e y e r  G riec h . G ram m . 3 572): n u r  W S c h u l ze  Q uaest. E p . 
325 n im m t d ie  v on  A h r e n s  K l. S c h r if te n  I  455 L eo  M e y e r  K Z . X IV  88 
a u sg e sp ro c h e n e  V e rm o tu n g , dass ερνομαι m it  la t .  servo zusam m engeho re , 
w ie d e r  a u f  o n d  le i te t  iovouai ans *seruomai, ύρνμαι au s  * se-sru-mai ab . 
M it w irk lic h en  B ew eisen  is t  es liu b en  w ie  d riib e n  schw acb  b e s te llt . G egen 
W S c h t l z e  is t  zu b e ra e rk e n , dass a n la u te n d e s  F  fu r  H o m er d u rc h  vfja 
ερνοϋαι i 194 κ 444, όήνεα ύρνσ&αι ψ  82 w a h rsch e in lic h  g e m a c h t w ird .

εί λ r  - „bedecken. verhiillen“, urspriinglich wohl identisch mit 
d lv -  „walzen4*: έίλνμα „Decke, Bezug“ Anakr. 21B 4 ζ 179. κατ- 
ειλνσω Φ 319, είλνμαι oft im Homer, κατ-ειλνμένον Hdt. H  8 u  
in a {-ειλημμενον b). Daneben ί'ρως ν π 6 νχιρδίψ ελνσΰείς ..ver- 
borgen“ Archil. 1031 (vgl. λασίην νπδ γαστέρ ελνσ&άς κείμψ  
ι 433); ελντρον .,ΗϋΙΙβ. Futteral44 Hippokr. ΓΓ 190s {ελντρωται 
ελντροισι vgl. Erotian ελντροισιν ελντρα )Λγεται τά περιεκτικά 
των σωμάτων, οι ον σκε7τόσματα), in (ler Bedeutung „Cisterne4i 
bei Hdt. I  18διβ 186e IV 173*.

ά λ ί σ σ ω ,  ε ί λ ί ξα ι  ,,walzen“, bei Homer stets ελίσσω, ελίξαι 
aus * Fελίσσω, Stamm FeI- oder Fe?.F- vgl. ειλνω „walzen“, lat. 
volvo 7 got. -valvjan „walzen44, vahison „sich walzen*, ir. fUUm 
„wende“, cymr. olwyn „Radu: Herodot κατ-ειλίσσονσι Π  86*i, 
κατ·ειλίσσοντες ΥΊΙ 181 g, άλίσσων a: ελί- b I I  38a (mit ε in 
a b  nur διεξελίσσονσι ΓΓ 67s); είλίξασαι IV  344, άλίξάντες ΓΓ 
347 , περιειλίξαντες V III Ι 2 8 7 ; in εν-ελίξάμενος I I  9όιο (nur S 
hat -ε/λ*-) und in ελιγμοί in b I I  148*4 {άλιγμενοι a) kann ε 
aus unechtem ει gekurzt sein, weil der Accent erst auf dem dritt- 
folgenden Vokale ruhte; Perfektum ύλίγατο  V II 90s, κατ-ειλί- 
γατο Y H  76 4 aus *i-Fe-Fe?u- oder * i^ -F k i- .

W ie  d ie  v e rw a n d te n  S p ra c h e n  z e ig e n , b r a u c h t  d -  in  άΜσσω, (ίλεω 
m it dem  n rsp ru n g lic h  a n l a u t e n d e n  F  dee S tam m es g a r  n ic h t  in  Ver- 
b in d u n g  zu s te h e n :  es k a n n  s ich  v ie lm e h r in  d e n  G ru n d fo rm en  *FtlF · 
Ισσω, *FεXFέω: * εΠίοσω, n ach  d e n  R e g e ln  d e r  E rsa tz d e h n u n g  fur
au efa llendes  / " b i n t e r  L iq u id e n  e n tw ic k e lt  h ab e n .

ειλλω und είλεω „walzen, drehen, wickeln“, εΐΗομαι „sich 
herumtreiben, sich bewegen44, dem Stamme nach zu είλίσαω ge- ; 
horend und von ειλλω είλεω „drangenw (s. oben) ganz zu trennen, j 
vgl. auch K B h n er -B lass Gr. Gr. I I s 412ff.: Hdt. των εν ποσι 
ά)*ευμενων {Ιβίων) I I  76 δ „sich herumtreiben, sich bewegen44 
(zum Bedeutungsiibergange vgl. στρέφεσ&αι »sich umhertreiben, 
verkehren«, lat. versari von verto, ssk. pari-vdrtate >verweilen,
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umherwandelru); Hippokr. νπ-είλλει· υποστρέφει Erotian 130β, 
v7cu)>r}&icoaiv νποσνστραφώσιν Gralen Exeg. 582, άν-ειλήματα 
=  στροφοί VI 104β (άν-η).ήματα A, είλήμματα vulg.), άλέεται 
Y II 590ΐ8? είλέονται IV  360ΐ9, άλονμενα V H  590ai, ειληθεντος 
(,,sich wendend“) V II 5922 u. a., femer εελεος „Darmverschlin- 
gung“ V II 274ff. u. oft. Auch im Attischen kommt das Verb 
mit seinen Ableitungen vor z. B. qor/doiq περιειλλόμένος Aristoph. 
Ran. 1066, acr/Ja περιειλείν Xenopli. Anab. IV, 5, 36.

J

I 168. Zum ,,Ersatze“ fur die zwischen ε und ω ausgefalle- 
l nen Laute -σ / -  ist ε gedehnt in
|  έ ίω ϋα  „bin gewohnt“ aus * se-svudha.
[ Nach dem ioniscben Vokalkiirzungsgesetze musste ε ω θ α : 
v έίωθα im Ioniscben zu εω θ α  werden, vgl. bei Herodot εωθε I I  

2δβ 6820 9116, έοίθαμεν IV  134is, εώθασι I  13312 153ιο ΙΠ  
ί 15β V II 1619, εωθως I  34n  1117 I I I  31g 80n u. s. w. (Bre- 
:v dow 302; selten ist die Variante άω- z. B. in b I I I  2710, in a 
j· IV  1874 V II 9n ); Hippokr. εωθοίη in Θ «  att. είωθνΊα V I 

200H.18 2047 (gewohnlich mit attisch-vulgarem Vokale iiberliefert:

Ι
είωθε V 71821 V I 242is, άώθασι V 6 IO9, είωθώς I k<i 1 2 6 i9 

VI 176 25 184»).

; 169 . Zum „Ersatze“ fur ausgefallenes v vor σ wurde ε zu
ε : ει gedelint in :

I ά ς  aus *ενς,  das Nahere bei den »Prapositionen«. Die 
regelmassige Form der Prosa ist bereits im V. Jahrh. ες: dieses 
hat sich wahrscheinlicli schon in vorhistorischer Zeit, als noch 

1 *&Q gesprochen wurde, vor anlautendem Konsonanten entwickelt 
γ (ες τον aus * ενς τον vgl. ion. ν.εστός aus ν.ενστός zu γ.εντέω, 
% -κοστός aus -γ.ονστός : γ.οντ-τός zu -γ.οντα) und wurde dahn spater 
Yi auch vor Vokalen statt des lautgesetzlichen *ενς : εις allgemein 
ΐ·  iiblich.

-εις aus -εν-ς und - ε ν τ - ς  : -εν-ς im Nominative, z. B. 
Λς  aus *εν-ς, μείς „Monat“ aus * μένς Blnschr. 249 Anakr. 6 

Hdt. I I  82ι, δοθείς aus *δοθένr-ς, τραφείς aus *τραφένr-gu.s.w.
-ε ισ - aus -ενδ-σ- ,  -εντ-σ -, - ε v #  - σ -: z. B. απύσαι aus 

* σπένδ-σαι, πείσομαι Hdt. I I  14112 u. a. aus *ηένθ-σομαι u. a. m.
-ε ιαι  aus -ενσι  : - ε ν τ ι ,  z. B. είσί „sie Sind44 ■» dor. εντί}

Hoffmann,  die priechischen Dialekte. 111. 26
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τί9εισι 3. Plur. Hdt. I  20» I I  91 u  964 IH  53is u. s. w. aus 
dor. τί&α>τι u. a .m.

-ειοα  aus -ενσα  =  -εντ-χα:  im Femininum des Particips 
z. B. λεχούσα  aus * λεγβίντ-ΐα.

170· Durch Kontraktion verschmolzen bereits in ur-ionischer 
Zeit die Kiirzen -ε-ε- zu ε , das sich dann weiter zu ει ent- 
wickelte.

-ει- aus -ε(/)ε-, - ε ( / ) ε - ,  -ε(σ)ε-.

-ει 3. Pers. Sg. P ra e t. der Verba auf -εω, aus -ε(χ)-ε: im 
alten Alphabete -E geschrieben in εποίε Inschr. 17 aus Eretria 
εποίε r Inschr. 120 aus Milet, vielleicht auch in ερρό(τ)ε Inschr. 
47 aus Amorgos. Das Nahere s. beim »Zusammentreffen von 
Vokalen*.

- ει 2 . P ers. Sg. Im p era t. der Verba auf -εω aus -ε(/)-ε: 
z. B. &όρσει Hdt. I  12012, ποιεί I  8 ιο, ω#εε Π Ι  7821 u. a. m.

-ει- im F u t u r u m  aus -ε(σ)-ε: z. B. ανα-νεμάται H dt I  
173i9, μανύται I  1097, χαριάσ&αι I  158s III3 9 is , άνασπολοπι- 
έίσ&αι Π Ι  1325/e u. a. m.

-εις aus -ε(χ)·ες und -ε(/)-ε$ im Nominat ive  P lu r. der 
Stiimme auf -1, auf -r und auf -ε/, z. B. πόλεις aus * πόλεχ-ες, 
πηχεις aus *πήχε!-ες, βασι?χίς aus * βασιλεΐ-ες. Geschrieben 
ist noch - E t  in Έρετριες aus *Έρετριέβ-ες Inschr. 17, τρες aus 
*τρεχ-ες Inschr. 80 e.

Herodot’s Formen πήχεες, βαοώεες sind Hyper-Ionismen.
είναι  „sein“ aus *ε{σ)-έναι> das sich zu Ι-έναι „gehen“ ver- 

halt me εο-μεν zu ϊ-μεν, ε(σ)-ών zu l-oiv vgl. V e r f . Dial. 1 149: 
im alten Alphabete ENAI Inschr. 424.17. si aus Keos, 93s (neben 
είναι 10. n )  aus Erythrai, 17124.42 (neben είναι 27. ss.ss) aus Hali- 
kamass.

είναι  „lassen“ aus *ε-(σ)έ-ναι Oder *ε-(β)έ-ναι: z. B. Hdt. 
αν·ύναι Π  1294, επ-είναι I  90is I I  IOO12 13612 u. s. w.

& είναι  „setzen“, wahrscheinlich aus * &ε-(ο)ε-ναι (nicht aus 
*&ε-(β)ί·ναι): z. B. Hdt. ανα&έίναι Π  135io. 12, επι&έίναι Π  
12167 u. s. w.

ν.ύνος  „jener“ aus *ν.εχ-ενος, dor. xfjvog, verhalt sich zu κεϊ 
(mit echtem ει) in κεϊσε κεϊ&εν wie lett. szti „hier“ zu sztijene 
„das hier“, sziijenais „ein hiesiger“ (P reliavitz BB. X V  154if.):
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im alten Alphabete KENOS Inschr. IO5 A 3/4. 5. 10.12 B 28. 39, in 
derselben Inschrift aber einmal bereits vMvov B 7/8·

είργω,  ϋ ρ γ ν υ μ ι  aus *ε-Ιέργω, *ε·β£ργννμι. Diese im Atti- 
scben regelmassigen Formen scbeinen im ionischen Dialekte nicht 

i iiblich gewesen zu sein; die inschriftliche und bandschriftliche 
! LTberlieferung spricht dafiir, dass die Ionier dem Verbaktamme 
I kein e vorschlugen: Inschr. έργέσΰω 1317 aus Iasos (aus *βερ- 
\ γέσ#ω)\ bei Herodot iiberwiegt in den Handschriften εργω, so obne 

Variante εργει Y III  9 8 7 , απ-έργεε I  174s I I  99*0, αιε-έργων 
I IV  55a V II 4310 I I O 3  1 1 2 4 , α.7ε-έργοντες V III  3δ3, ατε-έργουσαι 

I I I  I I 6 7 , περι-έργει I I  148is, ν.ατ-έργοντες V I 10 22 , έξ-έργομαε 
V II 139s, έργεσΰαι V 57ίο, εργόμενος IX  1087, εξ-εργόμενος IX  
1 1 1 2 , έσ-εργννσι I I  8625, άπ-ερξαι a (απαρξαε b) I I  124s, ερκ- 
της IV  148 4 ; mit der Variante ειργ-: έργόντων I I I  4811 (ειργ- 
b), ερν.τψ IV  1465.9 (είρκ- b), cm-ι'ργει I  204 a (-είργ- a), ερ· 
γεσίϊαι V II 197? (είργ- a); nur mit άργ- Uberliefert sind Με-είργει 
I  7 2 7 , απ-είργονσα IX  686 , δι-είργει 1180s, έξ-άργειν ΙΠ51ΐ2 ,  
είργεσϋαι I I  187, εξ-είργομαι V II 96s, ν.ατ-ειργνΰσι a (κατατεί- 
νονσιν b) IV  694 (vgl. Hippokr. είργέσ&ιο V III  102ic).

Fiir τ,ατείρξαι Anan. 3i lies τ,ατέρζαι.
Die Formen mit Augment und Reduplikation (auch εργετο) sind im 

nacheten Paragraphen besprocbcn.

I 171, Einige urspriinglich mit /e- σ ε im Ioniscben ako 
mit e- anlautende Verba sollen angeblich bei Herodot im Imper- 
fekte und Aoriste ohne A u g m e n t ,  im Perfekte obne Redupli
kation gebraucht sein, also mit e- statt mit el- =* ε(/)ε-, ε(σ)ε- 
anlauten. Dieses ist unrichtig. Augment und Reduplikation sind 
von diesen Verben stets angenommmen: λ\γο e- statt el- auftritt, 
ist es in ton  l o s e r  Silbe vor D o p p e lk o n s o n a n z  aus urspriing- 
licliem ά- gekurzt B e t o n t e s  i i  vor e in f a c h e r  Konsonanz ist 
also im allgemeinen unveriindert geblieben: in einigen Fallen 
scheint allerdiugs durch Formenausgleicbung das urspriinglicli 
unbetonte -e auch in die betonte Silbe hinubergenommen zu sein.

el- „senden“ aus e-(a)e-, (σ)ε-(σ)ε-ι Hdt. dtc-eith] V II 122i, 
, μετ-ά'&η I  114is, αν-ύται I I  65<j, μει-είσΰιο IV  984 , w t - u r o  

V III 49δ, d v -u  μένους I I  1677, άν-εψένοι V II 103ιβ.
είλκ- „ziebenu aus *ε-(σ)ελκ-, *(σ)ε-(σ)ελκ- blieb b e to n t  

1 unveriindert: είλκε V II 3 6 π ,  είλκον I  31 π  VI 8 6s VII 40i«,
2G*
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εϊλκωτο S: ϋλτ,ψτο  V, είλν.νντο R Π  124ia (ψλν.ον a), είλν.ετο b 
Π  125β (ηλ’Λετο a), wurde dagegen. wenn der A c c e n t  folgte, 
zu ε verkiirzt: άν-ελχυσμένας IX  98 s.

είττ- „besorgenw aus *ε-(ο)επ-: περ ι-ύπε Hdt. I  73ιο Π  
169io, ττεριάττον V II 18111, ττερι-είποντο V II 211i. Auifallend 
ist das Fehlen des Augmentes in περι-έφ&ησ(χν V I 15s VJJLL 
27e/7 (vgl. Ttioitff Ιϊεντες V 1 3 / 4  81a V'UUL 18s).

ε ί π ε τ ο , ε ίπο ν το  n. s. w. aus *ε-(σ)επετο bei Hdt. s t e t s  
mit

u q - ..kniipfenw: ein Imperfekt oder Aorist ist bei Hdt. nielit 
belegt und wiirde auch nichts beweisen, da schon der Stamm im 
Prasens und Aoriste «ρ- lautet («ρω aus *£ριω, άραι aus *ερσαι). 
Die Verkilrzung des εΐρ- in tonloser Silbe vor dem Accente ist 
belegt durch εν-ερμενοη· in b IV  190s (εν-ειρμενων a).

ά ρ γ -  „einschliessen, hemmen“ aus *i -βεργ-, *βε-βεργ- blieb 
b e t o n t  u n v e r a n d e r t :  είρξε Π Ι  136$, εξάργον V 22τ. zar- 
αρξαν V 63*o, wurde dagegen, wenn der A c c e n t  folg te ,  zu ε 
verki irzt :  άττεργμενος (aus άπειργμενος — *άπο-βεΡεργμένοα) 
I  154β I I  9 9 i 3. i 5/i6 V 64s VI 794. Falsch iiberliefert sind 
εργετο IV 1 β4 ΐ 2 in a b, εργετο in a (εΐργετο b) V II 19719: die 
Abschreiber haben sich bier durch den ionischen Indikativ Praes. 
εργω =  a t t  ειργω (s. oben S. 403) verfuhren lassen, das ε auch 
in das Imperfektum einzuschmuggeln.

είχον  aus *ε-(σ)εχον bei Hdt, s te t s  mit u -  (Bbedow 303 ff.). 
weil alle Formen (mit Ausnahme von ε!χόμψ\ άγόμε&α) den 
Accent auf dem anlautenden εΙ· tragen. Das gleiche gilt von:

ά λ ο ν  aus *ε-(σ)ε).ον bei Hdt. s t e t s  mit ει- z. B. uL · Π  
52is 8614 139io 157s 159? 182i2, u).ov Π  40β 118ιβ, είλετο 
H  134i7 u. s. w.

i ργαζόμην,  ε ρ γ ό ζ ε τ ο  u. s. w, aus άργαζόμην =* *ε-(β)ερ- 
γαζόμψ: obne Variante Hdt. I  66ιβ ΙΠ  129$ V 20ai IX  8u  
2Ο7. Mit Varianten: εργ- a, άργ- b V II 2 6 i ; εργ- a, ηργ- b 
V II 224a; ηργάζοντο a, εργάζονται b Π  1512; ηργ- a, άργ- b I  
18528 Π  124 10 12520. 28· Die Formen mit ήργ- sind analogi* 
stiscbe Neubildungen (nacb ελ&εϊν : 1ft.&ov u. a.), die nicht 
dem Herodot, sondem den Abschreibern seines Werkes zur Last 
fallen.

έ ρ γ α σ ά μ η ν ,  ερ γάσαο , ε ρ γ ά σ α τ ο  u. s. w. aus άργασάμψ

I
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=  *ε-(β)εργασάμψ: Inschr. εργάσατο 1 14 2  aus Ephesus, εργά- 
σαντο 180ι aus Lykien. Bei Herodot ohne Yariante I  45io 93io 
Π  I I S 15 150u  Π Ι  15,3 304 3 1 2 Y 281 62 i 4 106i9 V I 92 1
V II 62/3 812 464 Y i n  282 8715 102β 1 0 β 12. 19 109io 116* IX  
37s 1061 1071 3 .  Mit Varianten: εργ- a, άργ- b I I I  35ιβ; έργ- 
b, άργ- a I I I  52ig; εργ- R, άργ- a V I I I  252o; εργ- b, ηργ- a 
VI 13820 ; εργ- Β, ήργ- A (fehlt in R) I  93β·

έ ρ γ ά σ ΰ η  aus άργασ&η =  *ε-(β)εργάσ&'η: Hdt. IV  1792 
IX  35u.

ε ρ γ α σ μ έ ν ο ς  aus άργασμένος =  * (β)ε-(β)εργασμένος: ohne
Yariante H d t  I  14113 I I  114*/* 1219e 130e 1706 I I I  602 IV  
664 164ιο 1652 I 665 Y 295. d YI 137 8 Y II 535 1025 1649

V III 9 4 i 5 IX  2632 752 77 2. Mit der Yariante έργασάμενος 
in a Y II 194n,  in b I  1239 I I  114* YI 3 3 Y II IO71. Nur 
einmal das vulgare άργασ μένος in b I I  119 9/10 gegenuber dem 
richtigen εργασμένος in a.

έ ρ γ ά σ Ο α ί  aus άργάσϋαι =  * {Ρ)ε-(β)εργάσΟαι: Ildt. %ατ- 
εργάσΟαι a Υ ΙΠ  10013 (-εργάσασ&αί b), dagegen ιιεριάργασ'&αι 
a I I I  467 (-εργάσασ&αί b).

Im I n d i k a t i v e  des Perfekts und Plusquamperfekts sollten 
wir ειργασμαι, έίργασταί, είργαστο envarten. Diese Pormen sind 
jedoch bei Herodot meistens mit εργ- uberliefert. 1st dem iiber- 
lieferten Texte Glauben zu schenken, so mtissen wir annehmen, 
dass ί- aus dem so haufig gebrauchten Participe εργασμένος aucli 
auf den Indikativ iibertragen wurde. Docli will ich bemerken, 
dass έίργασταί an e in e r  Stelle ohne Y a r i a n t e  in a und b steht: 
sollte diese Form die richtige sein und darauf hinweisen, dass 
Herodot έίργασταί sprach und dass εργασται erst von den Ab- 
schreibern nach εργασμένος} εργασάμψ  gebildet und in den Text 
gesetzt wurde?

έ ρ γ α σ μ α ί  Hdt. IX  45,c fur ειργασμαί =» '¥{Ρ)ε-{Ρ)έργασ- 
μαι , ε ρ γ α σ τ α ι  Hdt. I I  1 2 1 β7 I I I  65is IX  275 78.,: dagegen 
έίργασταί in a b I I I  155c, έίργασταί b : εργασται a I I I  6Ο12.

ερ γα σ το  fur είργαστο =  *ε-(β)ε-(β)έργαστο: Hdt. I  123c 
165n 179s 201ι I I  IOO14, mit der Yariante εργάσατο in b I I I  
157 ιβ; εργαστο a, είργαστο b Y II 1032.

εά „liesstl, έων „liessen“, εώ&εα  „war gewolint“, bei Hdt. 
stets mit έ- uberliefert (Bhedow 302: z. Β. έα I  17β I I  18n 
IV 164n, ίων IX  24, έώΰεα IV 1274/5, εώϋεσαν I  73is I I  1514
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u. a. m.). bilden nur scheinbar Ausnahmen. Diesen Formen felilt 
keineswegs das Augment: sie sind rielmehr nach dem Gesetze 
der ionischen Tokalkurzung regelrecht aus a  a, ειων, ειώ&εα =  
*1-(σ)έ(β)α(/)ε, *1-(σ)ε(Ι)α(ι)ον1 * ε-{σ)ε-(σΙ)ώ$ε{σ)α entstanden.

εστήγ.εε  oft bei Hdt. z. B. I  811 ΙΠ  90*/3 V37s u. sonst. 
regelrecht aus εϋστψχε =  *έ-(σ)ε-στηγε(σ)ε gekiirzt. Aus dem Sin
gular ist i ·  ubertragen auf die 3. Person PI. Ισιασαν IV  79 τ 
(statt ϋσταααν).

9

172. U n b e k a n n t  ist vor der Hand die Entstehung des 
unechten Diphthongen u  in dem

I n f i n i t i v  auf -uv.

- EN geschrieben im alten Alphabete: aus Keos &άτντέν 
Inschr. 42*, qtgeve-s. 14. 93, γχύ.νπτενι, διαρραίνεν is , &v£r 17 
( n o t εν Iv.yjv , 2 ).  aus Paros y jo tντεν Inschr. 63*, γχπερ{ί)ν9 , aus 
Thasos τνροσερδεν Inschr. 69 a*, oqzitev Inschr. 719.10.11. vjafl·- 
i )Jv Inschr. 73u , aus Chios ηοιμαηέν Inschr. 8 14 , [βχφ]έρεν a . 
aus Zeleia ί/.τινεν Inschr. 139u  (daneben schon άνενρεινιβ. ?m- 
βειν i8/i9, araiJavxim ), aus Halikarnass φενγεν Inschr. 17137. 
(inr/M /Ir  45).

Der ionische Infinitiv auf -ur  ist in seinem Verhaltnisse zn dor.-aeol. 
-tjr und -er noch nicht sicher erklart.

E p i s ch es  a,  durch den V e r s - I k t u s  aus ε gedehnt 
in der ion i schen  P rosa.

173. Ein homerisch-episches u % das nur durch den Vers- 
Iktus aus ε gedehnt ist kann in dem Texte eines ionischen Pro- 
saikers nur dann als richtig tiberliefert gelten, vrenn das Wort, 
in dera es steht, mit Absicht in homerischer Form — also ge- 
Trissermassen als homerisches Lehnwort — gebraucht is t Ob 
dieses fiir die folgenden beiden Nomina bei Herodot gilt, muss 
dahin gestellt bleiben:

είρεσίη  „Rudern", */. 78 λ 640 μ 225, aus ερεσίη wegen der 
Aufeinanderfolge dreier kurzen Silben metrisch gedehnt vgL ερέ
της ερετμός (W S chulze Quaest Ep. 160ff.): Hdt. I  203s H  
l i e  IV  110a.

νπείροχος,  aus νπέσ-oyog metrisch gedehnt: Hdt. V  92u·



407

Wer eine Nachahmung der homerisehen Sprache in beiden 
Fallen fur niclit wahrsckeinlich halt, muss in ε andern.

νπυ,ρέχοι Theognis 757 und άνάλιος Theognis 576 (ενάλιος Archil, 
74 8) sind natiirlich episch-poetische Formen.

&
0T.

174. Zum „ E rs a tz e “ fiir die neben r , ρ und λ ausge- 
fallenen Spiranten F und a ist ein natura kurzes o gedehnt und 
zum unechten Diphthongen geworden:

1 . -ovv- neben -o r-  aus -ovF-.

γουν· „Knie“ aus *γονβ~, γονν- : γοννονμένον Archil, 75; 
γούνατα Tyrt. 1 0 19 Theogn, 978; γσννονμαι Anahr, l i  2 β ; γούνα 
= *γόνΡα Phoenix 113 Schneidewin; γοννα[τα] Herodas Y I I 10, 
γοννάτων V 19; bei Herodot ohne Variante γοννατος Π  807, 
γουνατα I  19913 I I I  1034/5, γοννάτων I  112 s IX  7610, γούνασι
IV 152is, mit Variante γουνατα S: γόν- aV V 8612 , γούνασι b: 
γόν· a I I  1324 , γούνασι R: γόν- a V V II 8 8 9 ; bei Hippokr. oft 
belegt z. B. γοννατος in A V I 28825, in Θ V II 2 1 2 δ ,  ausserdem
V  3 9 2 1 4 0 0  s V I  4 3 2  4, γούνατι in C V  4 1 6 1 , γούνατα in V I Kl 

2183 , in Θ  V I I  2 9 2 * s ,  ausserdem I I I  5 4 0 i s  I V  2 3 2 ΐ δ  V  1 3 6 2 0  

4 1 6 β . ΐ δ ,  γοννάτων in A I kfl 1 6 7 9 V  5 9 2 ο  6 I 6 1 , γοννασι in A V I  

7 8 9, ausserdem I V  8 2 7 V  3 4 0 δ  u. a. m.
μοννος „allein“ (neben μονο-), att. μόνος} dor. μώνος wahr- 

scheinlich aus * μ ov Fog: Archil, μοννος 8 9  * (ον in der Amis), 
ψίμοννόκερα 1 8 1  B erg k  4 bei Hesych; Kallin. μοννος 1  at  (ov in 
j | der Arsis); Hemon, μοννον 7 * 4  (ου in der Amis), μοννος 1 4 s  (ov 
J |in  der Thesis); Anakr, μοννος 8 4 *  (ov in der Amis); Herodas 

μοννον I I  8 9  I I I  4  V I 1 6  7 8  (ov stets in der Amis), dagegen 
%μόνη I  22 als zweiter, μόνον V I 70 als fiinfter Versfuss; Theogn.
■ μουναργος 52; Solon μοννον Tetram. 33 c (ov in der Arsis), aber 

μόνα 24s, μονάρχον 9 S in der Elegie. — Heraklit μοννον 65 bei 
Clemens; Demokrit Moral, ed. N atohp μοννον 41 (Stobaeus in 
MSA), μοννον neben μόνον 202 (Stobaeus nur in S), dagegen 
μόνος 42 (Stobaeus in SMLBr), μόνον 40 (Demokr. cod. Pal.); —
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bei Herodot ist die regelmassige Form beider Handschriftenklassen 
μοννος (B red o w  163); in Buch I I  zakle ich 39 Belege fiir das 
einfache μοννος ohne Yariante: demgegeniiber nur μόνον in a b 
II  18 15, μοννον a: μόνον b I I  3e 12s, μουνα b: μόνα a I I  I 667. 
Auch in Zusammensetznngen und Ableitungen ist μουνο- bei Hdt. 
die Kegel: μοννό&εν τάδε I  I I 611/12 a (μοινο&εντα deb), μοννόω 
I  102,o  IV 1135 VI 157 757 V II 1 3 9 ,2 Υ ΙΠ  629 1237 IX  
615 ,  μονν-αρχος I I I  8Ο6.24 825.21.24 V 4 6 7 VI 23i3 2 4 2 
V II I 6 .O4, μονν-αρχεω V 4 6 g 615 , μονν-αρχίη I  55s ΙΠ  
80&. g7 82 ,4.22 V II 1544 , μοννο-γενής I I  7 9 n  V II 2217, 
μοννό-ν.ωλα I  1 7 9 9 , μοννό-λι&ος I I  175io (in a U  175,5,  μονο· 
b), μσννο-μαχέω IX  26ΐ4·8 ΐ  2 7 24 (in a Υ Π  1 0 4 ,ο, μονο· b), 
μοννο-μαχίη V 1 9 8β VI 92is ,  μονν·όφ$αλμος I I I  116s IV 13$ 
2 7 2 324 (in a I I I  I I 64 , μονο· b), μοννο·φνής in a I X  8 3 7 (μονο
ί>); — bei Hippokr. iibersviegt in den besten Handsehriften μοννος 
(zahlreiche Belege findet man bei K u eh lew e in  Proleg. CXIIff.): 
dagegen in Zusammensetzungen stets μονο-, auch in A und Θ, 
also μονόξυλα I w 5 7 , ,  μονοσιτείν F™ 1 0 2i 12s 123s 124ig VI
76,8, μονοσιτίη Γ™ 1 2 5n  VI 252,8 5 7 4 9.

Die „Eins“ auf dem Wiirfel heisst in spaten Inschriften 
μοννος Pap. of the Amer. Sch. I I  86ff., vgl. W S chulze Zeitschr. 
f. Gymnasialw. X L V II 161.

2. -ονρ- neben ·ο ρ · aus -ορβ·.
δονρός  aus *δορβός, δουρί aus *δορβί, δονρατα  aus *δόρ· 

βατα: Αδρίης oder Αορίης Blnschr. 21 vorion. Alph.; δονρίνΐν· 
τοι Archil. 3s (ου in der Thesis) neben δορί 2 ι . 2; δονρός Tyrt. 
1120, δονρασι 1137; δουρί Anakr. 21B 7; bei Herodot nur einmal 
δονρατα I  79ig neben δόρατα V II 89ι2 224ι IX  62β, δόρασι I 
172ιο V II 417 13516 211 β, δορι-άλωτος V III 749 IX  4e, do· 
ράτια I  34 i2: ob Herodot δονρατα oder δόρατα sprach, ist nicht 
zu entscheiden; Hippokr. δόρατος in Θ VI 180e.

Die Kurzung des ου zu 0 ist zweifellos zuerst in den obliquen 
Casibus δορός, δορί, δορά των, deren Stammsilbe u n b e to n t war, 
eingetreten: von ihnen sind δόρατος, δόρατα (statt δονρατα), δό· 
ρασι (statt δονρασι) ausgegangen.

Dee Her o dm δόρεα  VIII 31 fuhrt auf *δόρεβα vgl. δόρη Eurip. 
Khes. 274.

γ,ονρη „Madchen, Tochter", γ,σνρος „Jiingling, Sohn“ aus 
*κόρβη, *γ,όρβος vgl. thess. Κόρβαι Samml. GDI. 373. Die kiir-
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zere Nebenform κό ρ η  ist schon fiir das VIL Jahrh. durch Archi- 
lochos bezeugt.

Inschr. Im a lten  Alphabete ist die Lange der Stamrasilbe 
metrisch gesichert in ψορη Naxos Inschr. 301, κορηι Paros Inschr. 
625/6 : danach ist 0 als o aufzufassen auch in Αιοοκοροισι Nau- 
kratis Inschr. 182 c Naukratis I I  pi. 22 no. 837 839, Jiooqoqoioi, 
(mehr oder weniger verstiimmelt) Naukratis I  pi. 35 no. 675 676 
680 I I  p. 22 no. 833 835 836. Ini g e m e in -io n isc h e n  Alpha
bete: J ιοοκονρίδης aus Thasos ThInschr. 11 π  2Ο3, aus Smyrna 
BInschr. 153 33, aus Ephesos Coins BritMus. Ionia 60 no. 118, 
aus Pantikapaion L atyschew IO SPE. I I  239, aus Halikarnass 
Inschr. 173 Vorders. 32 LSchmals. 11/12. Erst mit der ν.οινή tritt 
der Stamm κορ- in den ionischen Inschriften auf: Κόρης Erythrai 
Blnsclir. 2061)22. 33. 40, Κόρηι Paros Blnschr. 652/3, Λιοοκόρων 
Erythrai Blnschr. 206a 7 C9, Λιοοκορίόης Inschr. . 132g. 24.

Arcliilochos Κ όρης  120 (Iobakchien).
Kallinos κονριδίης 1 7 , TyHalos ν.ονριδίψ 106. In den dori- 

schen Embaterien des Tyrtaios ist das uberlieferte κούροι 15» 16 
in κώροι zu iindern, s. oben S. 306.

Anakr. ν.οΰρη 76, κονραι 69.
Hipponax d ιό άκουρος 120.
Alschrion κούρους 1δ.
Phoenix κο£ρον ljo , ν.ουρψ 1 js. Fur das iiberlieferte κόρη 

1 ίο fordert das Metrum κούρη.
Herodas κονρης I I I  66, κούρηι IV  71, κονρην Iss , κουράς 

TV 64.
Fragm. Adesp. bei C ram er  Anecd. Ox. I l l  237 2β: μετά- 

γενέστεροι οι ’ίωνες διά τον Ζάν . . .  τ>κλν\Η μ οι Ζανός τε κούρηι.
Herodot κονριδίας I  1357 V 18β, κονριδιεων V I 138ΐβ, 

Αιοοκονρων I I  504/5, /ίιοοκ.ονρους V I 127ιπ, Λιοοκούριον a  
(-κορ- b) I I  43ίο. Auffallender Weise ist κόρη  stets mit o iiber- 
liefert: κόρας TV 3313, κόραι TV 34s, Κόρη Bb (Κούρη nur A) 
V III 65i9. Dass Herodot κούρη gesprochen baben k a n n , geht 
aus dem Verse des Arcliilochos hervor. Wahrscheinlich sind die 
beiden ionischen Stamme κοι/ρ-: κορ- aus einer urspriinglichen 
Flexion mit wechselndem Accente, κόρβη «= κούρη, κορβής =  
κόρης, hervorgegangen.

ονρος „Grenze“ neben ό ρο ς  aus Ιιόρβος Korkyra Samml. 
GDI. 3192, όρρος Herakleia Pont. H ir sc h fe ld  Berl. Sitzungsb. 
1888 p. 885 no. 511 (aeol. ?), kret. ωρος, όμ-ωρος.
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Inschr. ονροι 133, όμ-ονρος 173βι. Darnach ist ΟΡΟ- im 
alten Alphabete mit όρο-, nicht mit όρο- zu umschreiben: όροι 
Inschr. 80A g/7, ορών s. ίο, 0ροφν?.α'/.εςΐ5/ΐ6, -'/.ας 19, <^or82o (un- 
echtes a  allerdings bereits El in κατηγορείτω3), ορο$ 166i. Dazu 
auch HOPOS =  όρος auf Paros IGA. 406. Der alteste sichere 
Bel eg fur das gemeingriechische (attische) ορος auf ionischem 
Boden ist όροι Inschr. 1454 aus Pantikapaion.

Theoyn. ονρος 826. Bei Herodas ist das iiberlieferte ορονς 
Π  53 metrisch nicht gesichert.

Herakl. ονρος 30; Demokrit Moral, ονρος 1 N a t o r p  (bei 
Clemens Al. Strom. I I  2 1 ), dagegen mit vulgarem Yokale όρος 2 

(bei Stobaeus FI. MATr). όρίζψαι 70 (Stobaeus FI. SMA), όρίζων 
157 (Stobaeus FI.).

Hcrodot. ονρος I 32s 74i0 93s 172n 216g I I  17δ ΙΠ  5 2 

912 IV  3319 -52g 9 9 i2 125m. ιβ 163ιο V 9io 4935 52s. 10. is
VI 108*6.26 V II 1263 V III 124i2: mit vulgarem Vokale nur 
όρος I  72a, όρονς a: ονρονς b V II 30?; πρόσονρος I I  12β 18δ 
I I I  97.4 1023 V 4926; "μονρος I  57 4 134m I I  65s IV  125i* 
(V II 835 in b) V II 4 3 n ; όμονρέω I I  3 3 i 2 I I 623 (VII 835 in a)
V II 123 ο V III 473: mit vulgarem Vokale nur όμορέ συ σαν b: 
όμονρ- a V II 831; προσ-όμονροι a IV  173ι (προσόμοροι b); 
ονρίζω I I  16s IV  426 51s 56δ 574 I 8O3 V II 123J6 1274: mit 
vulgarem Vokale nur όρίζονιος b: ονρίζ- a I I  158i7,* (&ρισε I I I  
142.6, ονρισαν VI IO820, διουρισάντων IV 42i 45s; ονρισμα I I  
17 4 IV  456.

Hippokr. Nur mit vulgarem Vokale όρος I ka 558, όρων H I 
3104 IV  2844. 6 V 32611 u. a. m.

3. -ονρ- aus -ορσό-.
επίν.ονρος  „Helfer“, eigentl. „der herbeieilende“ =  *«Vr/- 

ν.ορσός zu latein. currere S o lm sen  KZ. X X X  600: BInschr. 
19s5 206ai3 2212, Archil 14 24 und oft bei Hdt. z. B. I  64s 
1544 Π  152ι3· 23 1632 . 3/i 1691 u. s. w.

ουρή ,,Schwanz“, gewohnlich zu όρρος „Steiss“ gestellt (6r- 
sos : orzdj vgl. W ackernagel KZ. X X IX  127): oft bei Herodoi 
z. B. I I  38? 4 7 i4 714 ΙΠ  28is 103e 1134.8.9 u. s. w.

4. Der neben -ονρ- ausgefallene Spirant ist unbekann t.
ουρον ,,Ham“, ου ρέω  „harnew, oft bei Hdt. (z. B. ονρον I I  

111ιβ.i9, ονρέω I  1075 133n 138io u. a. m.) und bei Hippokr.,
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stellt W a c k e r n a g e l  KZ. X X IX  129 rait ερση znsammen (ονρεω 
=  νονζέιό, daraus ουρον zuriickgebildet), wahrend P i i e l l w i t z  

Griech. Etym. 233 das W ort mit ssk. var „Wasser“, altn. ur „Feuch- 
tigkeit“, ver „Meer“ verbindet und ov als Ausdruck eines ur- 
griechischen ΰ  (wie in ονΰαρ) betrachtet. Man konnte auch eine 
Grundfonn *όβρ-ον aufstellen.

σνρανος  „Himmel“, dor. ωρανος, aeol. όρρανος : ορανος hat 
von Etymologen und Mytliologen die verschiedensten Deutungen 
erfahren, von denen die eine sich ebenso wenig beweisen lasst 
vie die andere. Ich halte *όβρανος oder *όρβανος fur die wahr- 
scheinlichste Grundfonn.

5. -ονλ- aus -ολβ- (neben -ολ-?).

κονλεός, bei Homer neben κ ο λεό ς  „Scheide des Sclnvertes“, 
aus *κολβεός nacli W a c k e r n a g e l  KZ. X X V  261, vgl. lat. cul- 
lens: κουλεόν της καρόίης Hippokr. IX  8 2 9 ; κολεόν τον ξαρεος 
Hekataios Fragm. 360 M O l l e r  (Schol. Yenet. A zu 0  302); κο
λεού licit. I l l  64o in den Handschr., aber von Eustath. 290, 2 
als ν.ουλεοv citiert.

ονλαί ,,geschrotene Gerste“, att. όλα!, aus *ολβαΙ vgl. όλβα- 
’*/[ό]ιον κάνουν. Λεινολόχος (sicil.) A h r e n s  Dial. 1151 : Ildt.

( ουληαι I  1 3 2 4 , οιλάς I  I6O15 ; Hippokr. ονλάc* κρι&άς Erotian 
I' 104, 1.

ονλος „ganz“ aus * όλβος =  ssk. sdrvas, lat. salvus ist fxir 
den ionischen Dialekt nur sparlich bezeugt: Herald it ούλα 59 bei 
Aristot. in OR, dagegen όλα bei Aristot. in P, bei Stobaeus und 
Apulejus; von dem herrenlosen Verse ονλος όρ£, ονλος de νοεί, 
ονλος όέ τ  ακούει (Sext. Empir. adv. Math. IX  144), den Fa- 
bricius dem Xenophanes zuschreibt (Fragm. 2 M D l l e r ), ist ganz 
abzusehen; Hippokrales ονλησι πτισανησι in A I kQ 11515 117 4 
I I 84 12213 14422, ουλον τό ακηνος VI.II 538ο, ο&λη V III 63816, 
ονλο-μελιη „Ganz-Gliedrigkeit =  Gcsammthcit" IV  1087 V III 
5561 5602ο IX  1067 (in Α), οίλοψελης V III 5404 IX  8 6 * 
(in A). Die gewohnliche Form des Ionischen ist ολος: z. B. Ildt. 

. όλου I I  126ίο, ολονς IV  64ι«, 8λα V III 118η ; Demolcr. Mor. 
i όλη 98 Natorp (Stobaeus Flor. in ΜΑ), ολόκληρος 207; Hippokr. 
• όλον I kfi I 6 2 5 ,  όλου I kfl 2 1 0 n  212s. 12 V I 172i9 u. a.; Ilerodas 
ί όλψ  V 12 V i n  56, όλψ  I I I  8 VI 7 (an keiner Stelle ist 0 
t metrisch gesichert; der Vers V III 56 wird voni Scholiasten zu
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Nik. Ther. 377 mit ουλή iiberliefert). Der eiiizige inschriftliche 
Beleg ist bis jetzt: όλόν.[λ ηοον~] Inschr. 116; ο[λ]ο-οχερ[έα] Inschr. 
427  ist falsche Lesung (fur δο.οσχερ ..), s. oben S. 24f£

Yielleicht ist δλος =  * solos (vgl. lat. solidus, altlat. sottus) von ονλος 
*= *solcos der Stammbildung nach ganz zu trennen.

6. Der neben - w l -  ausgefallene Spirant ist unbekann t.

βονλή  ,,Rat*\ βούλομαι ..will··', dor. βωλά, aeol. βόλλα: im 
alten Alphabete wird nodi BOA- geschrieben in βολή Imchr. 72gi 
73ι 8OB2 812, βοληι 69a2, βοληται 25si. βόλομενοι 2543, βδ- 
Uvoi 105 B 24, Βολάς 153, εβολευαατο 1711 .

ουλή .,Narbe“, wahrscheinlich ans *6Ιλη  oder *όλΐή, keines- 
falls aus *Ιολνή, wie man wohl auf Grand des lateinischen volnus 
angenommen hat: Hippokr. V 67820 VI 4Ο64 424? u. sonst.

ονλος  ,,kraus“, aus *ολίός oder *ολσός (altb. vlasii =  *volso- 
.jHaar44) : Archil, τρίχ-ονλον 196 Bergk4 == ουλύτριχα; Hdt. ονλο- 
τατον V II 706, ον?x>τρίχες I I  104?; Hippokr. ovh>j ερίω * τω 
μαλακοί Erotian 102is.

175. Neben anderen Lauten als neben Nasalen und Liqui- 
den scheint sich unechtes ov aus 0 zum ,,Ersatze“ fur ausgefallenes 
F entwickelt zu haben in:

1 . -ονδ- aus -odF-.

ουδός „Schwelle“ =  att. οδός, dor. ωδόν ουδόν. Hesych, 
nach W S chulze Quaest. Ep. 113ff. aus *οδΙός: Hdt. ουδόν I  
90is, in i  γηραος ον δω (homer. Phrase) I I I  1437; Hippokr. ουδόν 
IV  312u 3144; Herodas ουδόν I  72 I I I  38. Attisch ist όδου 
Blnschr. 22030.36 aus Samos.

Dagegen e t e t s  όδός „Wegu =  altbulg. chodux z. B. Inschr. 79|
(τρίοδος Inschr. 80A2.3.4); δδενε Hippon. 15,; bei H d t oft 

belegt (der Fehler ουδών b I 12312: όδών a stebt vereinzelt da); Herodas 
όδόν VI 85 95, όδώι V 67.

ουδας „Boden“, Hdt. π ρ ο α -ο υ δ ίσ α ι  V 9245 „an die Erde 
schlagen“, kann aus *οδ!ας entstanden sein; doch ist diese Ab- 
leitung nicht sicher vgl. W Schulze Quaest. Ep. 114.

..•V

2 . -ova- aus -oaF-.
νονσος  (aber stets νοσεω) aus * νόσίος nach A ufrecht  KZ. 

I  120 W S ch ulze  Quaest. Ep. lloff. Diese Graudform halte
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ich mit W S c h t jl z e  fiir die den Lautgesetzen nach einzig mog- 
liche. Ion. νονσος verkalt sick zu att. νόσος genau so wie ion. 
Ισος (s. oben S. 372) zu att. ίσος. Es ist eine unbegriindete 
Vermutung ScmjLZE’ns a. a. 0 ., dass die Ionier nur νόσος be- 
sassen und Herodot sein νουσος dem Homer entlehnte. Der 
Gnmd fiir die verschiedene Quantitat des Stammvokales in νονσος 
und νοσέω lag, wie S t e i n  Praefatio L X X III  erkannt hat, darin, 
dass sick in der b e to n te n  Stammsilbe des Nomen der unechte 
Diphthong unverandert erhielt, wahrend er in der to n lo s e n  
Stammsilbe des Verbum denominativum gekiirzt wurde. Belege:

Inschr. Die Erganzung von NOS---- 105B i (aus Teos) zu
νοσ[δ] ist ganz unsicher.

Mimnerm νουσον 2i5 (das ov in der Arsis), νουσων 6 i (das 
συ in der Senkung); Tlieogn. νουσων 274 (das ov in der Senkung).

Ilerodas νουσων IV  8 17. Dagegen mit Klirzung des o bei 
Semon. νόσοι I 12 (metrisch fest).

Herald, νονσος 104 (bei Stobaeus); in κοινή uberliefert ist 
Fragm. 58 mit νόσους (bei Hippolytus). Demolcr. Moral, νόσος 176, 
νόσους 50, νόσημα 72 N a t o r p .

Hdt. νονσος ohne Variante in a b  I  25s 105is 162i 1977.9 
216jo I I  77io 84.5 142i8 I I I  33s. & 995 .n  100 g 120i 143s 
V 1229 V I 52e 75s V II 4612 83s 8 8 7 ;  νουσος a, νόσος b  I  
197. d 22 is 1974 I I  777 842 111 1494 V II 1172 IX  344; νόόσος 
b, νόσος a V I 12is. Dagegen stets νοσέιυ ohne Variante: I  196 
10514 H I 335 735 99β 149 4 V 28 7 V II 8 8 3  V III 115 u  (dar- 
unter νουσον νοσέοντος I I I  33 s, νονσος η μιν κατέλαβε νοσησαι 
ΙΠ  1494).

Hippokr. Wie bei Herodot: νονσος, aber νοσέιυ, νόσημα, 
νοσιυδης, ανοσος, έπίνοσος u. a. m., vgl. L i t t r ^; I  496 I l b e r g  

Rhein. Mus. X L II 443 K u e h l e w e i n  Proleg. C X II. Beispiele: 
in Λρχίητρ. steht llm al νονσος (Iktt lc  4e 5s. 9 695 7s I l ia  
12s 15io 2 62 . 2), 4mal νοσέιυ (Iktt 2 83 9 2 19i7 292o); in Νονσ.1 
in Θ 26mal νουσος (VI 140s. 10 142ΐ3.ιο I5O7.10 152o 154io.i9 
I 6813 170i 174i7 I 8O19 1822i 1842 1864 188u  190n 1927 
194ie 1962i 2ΟΟ5.21 202s.β 204c), dagegen lOnrnl νοσέω (140io. 
11.11  152s 170c 178 7  184ι 196i9, νουσον νοσειν 1842, 1 9 2 7 ), 
21mal νόσημα (1404.7 1444 146ιβ 148s.9.11 150at 1562.9  162io* 
13 1649 1682s 182ί2 184β I 883.0 1929 196ig 2ΟΟ2 : steht vov- 
σημα 148δ I 884 wirklich in Θ?), νοσώδης Π 822; in Εττιδημ.1
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ιοΐσος I w 2ΟΟ7 , άνοσοι 1911*, ανόσιος 181 η , εττινόσως 184*0 
und stets νοσέω, νόσημα, vgl. auch νοσοποιέονσιν Ρ® 12δΐδ.

176. Zum Ersatze fur au sg e fa lle n e s  v vor σ wurde o 
zu o : ov gedehnt in :

• ovg aus -ο-νς  im Akkusative Plur. der o-Stamme: im alien 
Alphabete nocli 0 * geschrieben in τός Inschr. 146.i5 2633.44 

8OA19 Bs, αντος 14β. β/9· ιβ/ιτ, τούτος 14*ο 739 , ποί^μίος 10ό 
14a. &εορος 65ιο, Ιερός 81 2ο, δεξαμενδς 17127, ν-αρτερος*9. Der 
ill teste Beleg fur -OY* ist βαρβάρους Inschr. 105 B 26 (dazu auch 
το[γ$] A14) in einer Inschrift, die sonst jedes ov durch 0 wieder- 
giebt.

-ovg aus -ο ν τ-ς  im Nominative z. B. οδούς aus *όδόντ-ς> 
δονς aus *όόντ-ς, a?jovg aus *αΧ6ντ-ς u. s. w.

-o ld - aus - o r r -σ- im Dative Plur. des Particips z. B. U- 
γοισι aus *λέγοντ-σι, ελονσι aus * ελοπ-σι u. s. w. Im alten 
Alphabete μετεγοσιν Inschr. 73*.

-oi’ο 1 aus - o r 04 : - ο ν τ ι  in der 3. Pers. Plur. z. B. εχονσι 
aus *εχο-ντι, διδονσι aus *δίδο-ντι u. s. w.

-ova to · ,  - ονσ ιη - aus -ο νσ ιο - : - ο ν τ ιο - z. B. Πηλονσιος 
aus * Πηλοντιος, ονσίη aus *εοντίη u. s. w.

-ovaa , - ovao- aus - o r r /β ,  -οντχο-: z. B. φερονσα aus 
* φέροντχα, μούσα aus *μόντχα, μονσοποιός aus * μοντίο-πο ιός 
u. s. w. Im alten Alphabete OS in #α*'0σ[ψ] Inschr. 682, μεδεο- 
σης 166.

Yon dem Stadtenamen Syrakus sind bei Herodot uberliefert dieFor- 
men Σ ν ρ η  κονοοαι in a (-κονοαι b) YII 1564t Σνρηκοίοοας in a (-κονσας b) 
VII 155,0 1S6, . 8. 3 157,, Σνρηκοιοεων in a (-κοσίων b) VII 154,,; 
das Etbnikon lautet aber stets Σ ν ρ η κ ό ο ιο ς  III 125, YII 154,0.
1558. „  159, 161,. X4 166s 167,ot vgl. auch Latyschew IOSPE. Π 300. 
Das Yerhaltnie dee ov zum o ist nicht klar. An zwei verschiedene Stamme 
•xwzia =  -κουσα und -κοτία =  -κοοα (Smyth 229) vermag ich nicht zu 
glauben.

177 . Durch K o n tr a k t io n  verschmolzen bereits in urioni- 
scher Zeit die Kiirzen -0-0- und -o-e- zu δ , das sich dann weiter 
zu ov entwickelte.

1 . - 00- aus - 0 - 0-.
- ov aus -00  im Genetive Sg. der o-Stamme; im alten Alpha· 

bete -0, vgl. oben S. 386 ff.

X .
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-ου aus -ο ο als Adverbialausgang: z. B. ττου, 6μου, vipov, 
αυτόν, άγχον, αυτόν u. s. w. Der Form nack sind diese Adver- 
bien Genetive vgl. DelbrIIck Vergl. Syntax 590ff. Im alien 
Alpkabete 0 geschrieben: tzo Inschr. 147 13939.

-ονς aus -oog, -ovv aus -oor: z. B. νους aus νόος Semon. 
13 , Καλλινους aus -νοος Thlnschr. 1η 8 *, ΐν.πλονν Ι'οτζλονν 
Inschr. 967 971. 2 , χονν „Schutt“ Hdt. I  185 31 I I  150 4 , φλουν 
I I I  9812 u. s. w.

-ονς aus -o'og im Genetive der Feminina auf -oo- und -col: 
z. B. αΐδονς aus αίδόος, Α ψ ο νς  aus Α ψ όος. Im alten Alpha- 
bete -OS geschrieben: ήδς Inschr. 2545/46, Πει&δς Inschr. 70.

vov- aus voo- als erstes Glied einer Zusammensetzung: vov- 
{ϊετέω Hdt. I l l  361/2.3 u. sonst.

ονς „Obr“ aus *οος vgl. J S chmidt Pluralbild. 407.
-or- aus -0- 0- in der Z u s a m m e n s e t z u n g :  z. B. φρονρή, 

φρονρέω Ildt. I  165ιο I I  30is.i4 V II 594 203g aus *προ-όρή, 
*7ερο-δρέω, ευνονγος Hdt. oft aus *ευνό-οχος (darnach auch noXi- 
ον/ος z. B. Inschr. 941 Ildt. I  1609), πνλονρός Hdt. (oft) aus 

πνλό-ορος; aucli in den Zusnmmensetzungen mit -όνργος (wie 
ν.α/.ονργος, ξνλονργος) kann als zweites Element -οργος enthalten 
sein. Im vorionischen Alphabete 0 geschrieben in τίμδχεοντες 
Inschr. 105 B 29.

-or- aus - 0 - 0- in der Flexion der abgeleiteten V e r b a  a u f  
-o'or. im alten Alphabete 0 geschrieben in άξιοντων Inschr. 115s 
=  * άξιοόντων (auch εξορλ,οντων? Inschr. 65 η).

2. -oo- aus -ο -e-.
- 00- aus -0- 6- (-o-et-) in der Flexion der abgeleiteten V e r b a  

|;a u f  -οω: z. B. ίμίσΰον aus *£μίσϋοε (darnach auch εδίδον aus 
ί^Ιδίδοε)) μισϋονν aus *μισθδειν. Im alten Alphabete όρκον 
§ Inschr. 17120, jiinger bereits δίδουν Inschr. 252ΐ.3β, ζημιούτω ίο. 
ί  - ουντ- aus -ο-εντ- :  z. B. Μνοΰς Hdt. I  142o u. sonst aus
;?Μυόεις> Stamm Μνονντ- aus *Μνόενν-.

-ovaaa aus -ό-εσσα: z. B. Olrovaoa Ildt. I  1652.18. Im 
rfalten Alphabete o*A in Τειχιοσ(σ)ης Inschr. 121.
** -ονς aus -ο (σ )-ες  im Nom. Plur. der οσ-Stamme: z. B. 
πίΠονς aus * 7ζλείο(σ)ες.

δούναι „geben“ aus δ ο (β )έν α ι.
οντερος, oft bei Hdt. , mit Krasis aus ο έτερος, almlich 

τ  Ορμο/.ράτεος Inschr. 130 »/s im alten Alphabete =* το Ερμοκράτεος.
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-ot-rijs aus * ο - (β) ί τ η ς ,  im alten Alphabete τεσσεραγ,αιε^όο- 
μ τ β ο ν ι ο ι η ς  Inschr. 61, u. a. m.

Die Formen δέους Hdt. I 85 u , νομιονμεν II 17β, άνδραποδιούμενοι I 
66 J5, in denen ov aus einem hinter Vokalen stehenden to kontrahiert ist, 
werden unten im Abschnitte fiber das »Zusammentreffen von Yokaleiu 
besprochen.

ov aus o gedebnt in e ins i lb igen N o m in a l fo rm e n .

178. Kurze Vokale in einsilbigen Nominalformen werden 
im Ionisch-Attischen gedehnt, vgl. oben § 81, S. 309. Das so 
entstehende sekundare δ geht in ov iiber.

/νους .jFuss", gedehnt aus πός =  *πόδ·ς, das den schwachen 
Stamm aus den obliquen Casibus ubernommen hat, wahrend in 
dor. πως =  *πώδς noch der urspriingliche Nominativ erhalten 
ist Formen wie τρίττονς Hdt. I  924 u. a. (statt des zu erwar- 
tenden τρί/tog) sind von πονς beeinflusst, und ein Nominativ wie 
τετράπονς hat dann einen Akkusativ τετράπονν (als Mask. z. B. 
Hdt. I I  682 , als Neutr. Π  71 s) nach sich gezogen.

E p i s c h e s  or, diuch den V e r s - I k t u s  aus 0 gedehnt, 
in der ionischen Prosa.

179 . Einige Nomina, deren ov im Homer lediglich der 
Verscharfung eines urspriinglichen 0 durch den Vers-Iktus semen 
Ursprung verdankt, sind auch bei ionischen Schriflstellern, und 
zwar bei Prosaikern ebenso wie bei Dichtern, nicht selten mit ov 
iiberliefert W ir haben diesem ov gegeniiber eine doppelte Stel- 
lung einzunehmen: ist es wahrscheinlich oder sicher, dass mit 
dem ov eine Nachabmung der homerischen Sprache beabsich-  
t i g t  war, so liegt kein Grund vor, dieses ov der ionischen Prosa 
abzusprechen; lasst sich aber fur den ionischen Autor nicht die 
geringste Yeranlassung denken, weshalb er ein bestimmtes TFort 
gerade in der un-ionischen homerischen Lautgestalt gebraucht 
haben sollte, so miissen wir das ov den iiberklugen antiken Gram- 
matikem zur Last legen, die bei der Bedaktion der ionischen 
Texte das richtige 0 auf Grund der ihrer Ansicht nach ,,alt- 
ionischen" Sprache Homer’s in ov „verbesserten". Ein ov der 
zweiten Art ist naturlich s ch o n u n g s lo s  aus  den T ex ten  der 
i o n i s c h e n  A u t o r e n  auszumerzen.

cά ν ο μ α : es darf als sicher gelten, dass das ov des homerischen
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ουνομα lediglick die m e t r i s c h e  Dehnung des natura kurzen 6- 
bezeichnet und dass kein Ionier jemals ουνομα geschrieben oder 
gesprochen hat, wenn er nieht etwa absichtlich sick der epischen 
Form bediente. Denn neben dem v hat niemals eine Spirans ge- 
standen, vgl. ssk. nama, lat. nomen, got, namo „Name“.

Inschriftlich ist denn auch nur όνομα zu belegen: όνομα Inschr. 
2639 aus Oropos, Όνομαστον B  Inschr. 75bg, Όνομαν.λείδενς Thlnschr. 
6 u  (darnack auch Όνομάστό Inschr. 5 im alten Alph. zu schreiben). 
Das bei Semonides iiberlieferte ν.οννομάνΐυτον 787 ist mit W S chulze 
Quaest. Ep. 202 in νχονομάν.λυτον =  v.ai δνομ- zu andern, vgl. xeJro- 
μαστόν Phoenix I n  Schxeid. Feraer ονομα Tyrt. 1231 Theogn. 

246, όνομαστός Theogn. 23, ’Ονομάχριτε Theogn. 503. Bei den 
alteren Prosaikern sind die Zeugnisse fiir (άνομα selir sparlich: 
Hekataios σννομα 180 (bei Steph. Byz.), dagegen ονομα 328 (bei 
Herodian περί μ ον. λι-ξ. 131); Hellanxkos ονομα 150 (bei Athen. 
ΧΛΤ 679f); Herahlit ονομα 60 65 66, ονομάζεται 36 (die Variante 
ουνομα 65 bei Eusebius in D ist wertlos); Demokr. ονόματα Mor. 
68 ed. Natorp (bei Stobaeus). Bei Herodot wird mit verschwin- 
dend geringen Ausnahmen σννομα, aber ονομάζω όνομαστός όνο- 
μαίνω (und Όνομάν.ριτος V II 6 io.is, 'Όνομαστός Eleer V I 127η) 
liberliefert vgl. Bredow 163: in Buck I I  zakle ich 53 Belege 
fiir σννομα ohne Variante in a b z. B. 37 IO11 1721 304 4119 

u. s. w. (dazu auch τουνομα a, ovv- b 234/5 43β) gegeniiber dem 
einzigen ονόματα in a b 28g, aber ονομάζω ohne Variante in 
a b 50o 7713 796 8 6 5  125s 128.4 1327 143ie (in a) 1447 (dazu 
auch ωνόμασαν 69η ,  προσωνόμασαν 52 1 : προσονο- BR) όνομα· 
σ τψ  17is, όνομαστότατον 178β, vgl. auch όνομανέω in a IV 47β: 
ovv· b. Im Texte des Hippokrates stand urspriinglich, genau ^rie 
in dem des Herodot, durchgehends (άνομα, aber ονομάζω. Doch 
ist (άνομα selir oft, auch in den besseren Handschriften, durch das 
vulgare όνομα ersetzt, vgl. K uehlewein Prol. C X III.

Wie sclion bemerkt, wiirde sick ουνομα in der ionischen 
Prosa nur aus einer bewussten Nachahmung der epischen Sprache 
erklaren lassen. Da aber nicht der mindeste Grund dafiir zu 
finden ist, weshalb gerade dieses Nomen von den Prosaikern in 
dichterisclier Form geliraucht sein sollte, so kann ουνομα nur von 
den iiberklugen Grammatikern, die im homerischen ουνομα eine 
ionische Form sahen (vgl. Compeiul. I I  § 25 oben S. 202), in 
die ionischen Prosatexte eingefulni; sein und muss fiber a ll  dem  
/wirk l i ch - ioni schen  όνομα  den P l a t z  raumen.

Hoffmann,  Ale griocblechon Dialokto III. 07
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ονρος „Berg“. Die von J o h a n s s o n  KZ. X X X  419 aus- 
gesprochene Vermutuug, dass das ου in den homerischen Formen 
οϊρεος, ννρίϊ, συοεα, ονρεσι (neben ορεος, ορεϊ, ορεα, ορεσσή ledig- 
licli auf raetrischer Iktus-Verscharfung von o berulie, ist von 
W S c h u l z e  Quaest Ep. 407 if. ausfiihrlich und iiberzeugend be- 
grundet: das ov erscheint nur in der Arsis und nur danu, wenn 
auf die Stammsilbe noch zwei kurze Silben folgen (es heisst da- 
gegen stets bei Homer ορος, ορίων, ορίση t, ορίσν,ωος, ορίστερος, 
Όρίστης ιι. a. m.). Daraus folgt, dass neben dem -ρ- kein Spirant 
ausgefallen ist (vgl. S o l m s e n  KZ. X X IX  357, der mit Recht die 
Zusammenstellung von ορος mit ssk. varsman „Hohe“ zuriickweist), 
und dass das Wort in alien griechischen Dialekten nur ορος =  
oros gelautet haben kann (von ορ- „erheben“ abgeleitet nach 
S o n n e  KZ. X  364). Was man aus aolischen und dorischen 
Dialekten dagegen angefiihrt hat, ist alles nicht stichhaltig.

Dass der Nereidenname Ήρε ίΟν ια  Σ  48 im ersten Gliede ein Nomen 
(ορος „Berg“ =  ορος enthalt, ist weder bewiesen noch wahrscheinlich. 
Wenn Theokrit und Kallimachos Hymn. Cer. 51 wirklich ώρεος ,  ωρεα,  
ώρεσι  geschrieben haben (vgl. Boisacq Dial. Dor. 66: Alkman ορος 58„ 
ορίων 34, 60,), so sind das nicht dorische, sondern u n g l u c k l i c h  dor i -  
s i e r t e  e p i s c h e  F o r m e n ,  die von den betreffendenKunstdichtern nach 
dem Verhaltnisse von dor. χώρος : ep. χονρος, dor. Ώρανός: ep. Ουρανός 
u. 8. w. aus freier Hand gebildet wurden und deshalb nicht den mindesten 
W ert besitzen. Endlicli sind zwei von Bergk der Sappho zugewiesene 
herrenlose Hexameter (Fragm. 94), deren einer den Dativ ονρεσιν enthalt, 
schon von Ahrens Dial. I 264 II 544 dieser Dichterin abgesprochen. 
Sollten sie aber dennoch von ihr gedichtet sein, so ware die erste Silbe 
von ονρεόΐ =  ορεσι lediglich dnrch den Versiktus gedehnt (wurde also 
besser mit ορ- oder όρρ- umschrieben), vgl. TIoXvFavaatxiba Sappho 86.

Die sparlichen aus den ionischen D ich te rn  belegten For
men v o ii  ορος zeigen dieselbe Verteilung der Stamme ορ- und 
ο ί ρ wie sie im Homer erscheint. Archil, ορος 74g, ορίων 115, 
Anakr. ορίων 2s, Tyrt. ορίων 5s, Theogn. ορίων 1292 (bei Hip- 
ponax 35 5 ist fiir τορειας schwerlich όρείας zu lesen), dagegen 
ονρεσιν Semoti. 14ι, ονρεος Theogn. 881. Diese beiden letzteren 
Formen lassen eine doppelte Erklarung zu: entweder ist ov aus 
o durch den Versiktus gedehnt, der diese Wirkung auch im 
Iambus, wenn gleich seltener, ausiibte (s. oben S. 310 379 383: 
"W S c h u l z e  Quaest. Ep. 5ff. hat mich nicht vom Gegenteil iiber- 
zeugt), oder die Dichter haben beide Male mit Bewusstsein eine 
komerische Fonn angewendet; dieses ist fiir Theognis ohne wei- 
teres wahrscheinlich und auch fiir Semonides wohl begreiflich, da
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sich gerade im Fragmente 14 deutliche Anklange an den Homer 
linden (vgl. P  20 »ουτ ovv ϊεορδάλιος τόσο ον μένος ούτε λέοντος« 
Φ 573ff. »ηντε 7χόρδαλις εισι βα&είης εκ ξνλόχοιο άνδρος &ηρη- 
τηρος εναντίον ουδέ τ ι &νμφ ταρβεϊ ουδέ φοβείται %).

Dass die. Texte der ion i schen  P r o s a i k e r  dank der Weis- 
heit der alien Grammatiker liier und da von den angeblich ioni
schen epischen Formen σύρεος, σνρεα u. s. w. nicht verschont ge- 
blieben sind, nimmt ja  kein Wunder; doch iibenviegt das echt- 
ionische o. Bei Hekataios scheint die Verteilung von 6ρ- und 
ουρ· nach homerischem Muster durchgefuhrt gewesen zu sein: όρος 
4 4  (bei Steph. B.), 2 2 7  (bei Strabo), όρει 3 4 4  (bei Steph. B.), 
dagegen ανρεα 1 7 2  1 7 3 ,  ονρεσιν 1 7 2  1 7 3  (beide Fragmente bei 
Athenaeus I I  7 0  b). Bei Pherekydes όρος 8δ. Dass Herodot 
durchgehends όρος, όρεος, όρει, όρεα, όρέων, όρεσι geschrieben und 
gesprochen hat, ist aus der ITberlieferung seines Textes noch deut- 
lich zu erkennen: denn in der Handschriftenklasse a kommen 
Formen mit ονρ- g ar n i ch t  vor und die Recensio b hat meistens 
ο ρ -  und nur selten das pseudo-ionische ονρ- z. B. οίρος I  1 1 7  i s ,  

ονρεος I  3 6 s  7 2 s  8Ο4 V I I  7 4 c ,  σνρεα I  1 1 0 s ,  σνρέων I  I I I 1 7  

1 1 3 7 ,  ονρεα 1 I I I  1 1 7  s u. a. m.). Endlich bei Hippokrates όρεα 
Ι ι'ΰ O D g  6 1  i s ,  όρεσιν I kii 5 5 1 4  6 1  1 1 . 2 3 .

Inschriftlich lasst sich όρος bis jetzt nur im vorionischen 
Alphabete belegen: Αημψρος Όρέης aus Amorgos Inschr. 54 
(eine Αημήτηρ Όρεία  in Phrygien erwahnt Xanthos 7 MOller), 
*Ηχώ ’Ορέη aus Keos Inschr. 40.

π ο νλνς , rcov?*v, τεονλνν  „viel“ kommen als se lbs t i indige  
A d jek t iv a  weder in der ionischen Prosa noch im Iambus und 
im Melos vor, sondem nur in der jungeren Elegie, die das aller- 
dings seltene homerische 7cov%vv, 7CovXv nachgebiidet haben kann:
Theoynis πονλνς 509, 7Cov).vv 211, beide M a le ---- l; Euenos
jcovlv 5s (uberl. 7co).v) in der Arsis des Pentameters; Aischrio 
7τονλνς 9 Bekgk4 in der Thesis des Hexameters. Unantastbar ist 
von diesen vier Belegen nur 7Cov).v bei Euenos: an den iibrigen 
Stellen konnen die metrisch gleichwertigen Formen 7νολλός εχολλόν 
fiir τχονλνς ηονλνν eingesetzt werden.

Die zwei bei ionischen Iambographen uberlieferten Formen 
71 ολνς Archil. 139, ixokvv Ananias 3 i , in deren erster Silbe durch 
den Vers eine Lange gefordert wild, sind nicht in 7Χονλνς 7Χονλνί 
sondem mit P o r s o n  und M u s t j r u s  in 7χολλός} ηολλόν zu aiulern.

2 7 *
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I n s c h r i f t l i c h  ist der Nominativ und Akkusativ Mask, und Neutr. 
bis jetzt nicht belegt; die ubrigen Casus und das ganze Femininum zeigen 
den Stamm πολΧ.- : πολΧά Inschr. 176 β, πολλάς Inschr. 107 2 u. a. m.

In der i o n i s c h e n  P o e s i e  kommen die Nominativformen πολύς 
πολύ nur beim Archilochos noch vor: πολύς 943, πολύ 793. Doch gebraucht 
derselbe Dichter daneben auch πολλ.όν Neutr. 78,, πολΧ.ός 139 (uberl. πολύς: 
s. oben), und diese Formen werden in der Folgezeit die herrschenden: 
Semon. πολλός 3 ,, Anakr. πολΧ,ός 43 8, Phoenix πολΧ,όν „bei weitemu 32 
(Athenaeus XII 530e in A), Ananias πολΧ,όν „bei weitem“ 4 , ,  Herodas 
πολΧ,όν „bei weitem“ III 19. Die ubrigen Casus und das ganze Femininum 
werden ausnahmslos vom Stamme πολΧ- gebildet: Archil, πολλοί 81, πολλά 
3, 83 56* 118, πολλούς 61, πολλήν 103, πολλός 101, πολΧ,άκις 5 6 ,.,;  Kattinos 
πολΧ,ών l t , , πολΧ.άκι 1 , 4; Mimnerm πολλά 2 „ . , β; Semon. πολλά 7 ί5 22, 
πολΧοΐοι 1 1β, πολλ.άκις 7 10. 39. rr6: Hipponax πολΧ,ά 204, πολΧήν 71; Anakr. 
πολΧ,ά 11 2 1 ,. 8, πολΧ.οΐοι 93; Herodas πολΧ,ώι III 89, πολΧ,ά VI 31 41, πολ
λών VIII 67, πο/Χ.ης IV 16, πολΧ.ήι IV 86, πολλήν IV 14-

Bei Herodot sind 135mal πολΧ,ός, πολλόν (als Mask, und Neutr.) ohne 
Variante uberliefert. Es kann danacb keinem Zweifel unterliegen, dass 
die Formen πολύς in a b VII 1888 VIII 59„ nur in b (πολλός a) VII 14- 
23n , πολύν in a  b II 121M III 5710, πολύ in a b II 106,5 ΙΠ 38 5 V 64s 
VI 724 VII 464 1608, πολύν nur in b (βα&ύν a) VI 125,, lediglich Fehler 
der Abschreiber und als solcbe in πολΧ,ός, πολΧ,όν zu verbessern sind. Vgl. 
Bredow p . 35 ff.

Die besseren Handschriften des Hippokrates bevorzugen πολύς πολύ 
πολύν: seltener sind πονλύς πονλύ πονλύν und πο)Χός πο)Χ.όν; die Ungeheuer 
πονλΧ,οί · πον)Χ.ά fin den sich meist in geringeren, selten in den besseren 
Handscbriften (z. B. πονλΧ,ά in Θ VI 140,e). Dass πονλύς erst von den 
grammatischen Redaktoren in den Text dee Hippokrates bineingebracht 
und von Hippokrates selbst weder gesprochen noch geschrieben ist, 
echeint mir keines Beweises zu bedurfen, vgl. Kuehleween’ Prolegom. 
CXXI ff. Es kann also ernstlich nur die eine Frage aufgeworfen werden, 
ob Hippokrates πολύς oder πολΧ,ός oder beide Formen neben einander ge
braucht bat. Es ist unmoglicb, diese Frage mit mebr als mit allgemeinen 
Erwagungen zu beantworten. Wenn wir beriicksichtigen, dass in einzelnen 
Scbriften in z. B. Αρχίητρ. πολΧ.ός πολΧ,όν und πολ.ύς πολ.ύ sicb die Waage 
balten (in A πολλόν p™ 1 , 8 (1 , 8) 8 1S 98. ,e 10„ 29,3, πολΧ.ός 2δβ gegenuber 
πολύ lw 8 19 7 ,0 138 19e 20, 21„ πολύν 14s) und dass bei alien andereo 
Schriftstellern vom VI. Jabrb. an nur πολλός πολΧ,όν vorkommen, so ge- 
winnt die Vermutung an Wahrscbeinlicbkeit, dass Hippokrates, gleichwie 
Herodot, durchgebends πολΧ.ός πολΧ,όν schrieb (abgeseben vielleicht von 
Phrasen wie iai το πολύ) und dass πολύς im uberlieferten Texte als Vulgar- 
form zu betracbten ist.

Als erstes Glied einer Z u s a m m e n s e t z u n g  ist Πονλν- nur 
in solchen ion i schen  V o l lnam en  nachzuweisen, die, wenn ihr 
erstes Element Πολν- ware, mit einem T r ib rach y s  anlauten 
wiirden: Πονλνάναξ ThInschr. 8 ι ,  Πονλνδάμας aus Eretria
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Blnschr. 16bs, aus Smyrna Blnschr. 1537, Πονλνγάρης ausEre- 
tria BCH. Π  277 no. 5s, dazu die Kosenamen Πούλνς aus Thasos 
Blnschr. 78be, Πονλνων aus Chios Blnschr. 187. 1st dagegen 
die erste Silbe des zweiten Elementes lang oder lautet sie mit 
Doppelkonsonanz an, so erscheint als erstes Glied ohne Ausnahme 
Πολν- (von den Inschriften alten Alphabetes ist hier natiiiiich 
abzusehen): Πολναίνετος Blnschr. 81bu  Thlnschr. 3γ 4$ 15io, 
Πολνάλΰης Thlnschr. 10u , Πολνάρψος Blnschr. 12 z. 6.7  16312 

196i5, Πολύγνωτος Thlnschr. 63 (aucli Πολυδάμας Blnschr. 76e), 
■; Πολύωρους Blnschr. 75b n  158*7 Thlnschr. 4a, Πολνϊδος Insclir.

561 17346.60, Πολυκράτης Blnschr. 77a n  Thlnschr. 157, Πολν- 
. ν.ριτος Thlnschr. 196, Πολύοκτος Blnschr. 16b37. 19, Πολύπειρης 

Blnschr. 206a28, Πολύτιμος Thlnschr. 2Ο9 215 , Πολύφαντος 
Thlnschr. 3i 4 n  6 9  16n  189, Πολνφείδης Thlnschr. 1 9 2 , Πολν- 
χάρμον Blnschr. 153n . Ebenso bei Herodot Πολνδάμνα, Πολν- 
δέκτης, Πολύδωρος, Πολυκράτης, Πολυκριτος, Πολνμνηοτος, Πο- 
λννείκης.

Ebenso πολν- in: Archil, πολνστονον 3 3, πολυχρύσου 25, ; Mimn. πολυ- 
άν&εος 2,, πο/.νήρατος 13β; Hippon. πολυζνγοη 492; Anakr. πολνκρότηι 902, 

$ πολνϋμνος 159, und in den zahlreichen mit ποΑυ- zusammengesetzten 
|  Adjektiven bei Herodot, Hippokrates u. s. w.

Die einzige Ausnahme s c h e i n t  das Nomen π ο υ λ ν π ο ν ς  zu bilden. 
S Dieses ist aber fur den ionischen Dialekt gar nicht mit ot/, sondern mit 
* ω in der ersten Silbe bezeugt: Athenaeus fuhrt aus Semonides den Akku- 

sativ πώ λ νπ ον  an (ich bitte meine Bemerkung zu dem betreffenden Frag- 
raente 29 zu streichen) und bei Hippokrates heisst das Gewachs in der 
Nase stets πώ λνπ ος  in Θ VI 214, VII 50 4. ie. 22 52e. wahrend dicThier- 
und Pflanzennamen bald πολνπιον (in C V 138e), πολύποδες (in Θ VII 222]υ 
2663), bald πουλύποδες (in Θ VI 5502 VII 27613 31412), πονλυπόδιον (in Θ VIII 
744 104e: πολν- die ubrig. Handschr. mit C) lauten. Wahrscbeinlich ist 

: πώλνπος die urspriingliche und gemeingriechische Form, dio erst durch
Volksetymologie in πολνπονς und πουλνπονς umgestaltet wurde, vgl. 
GMeyer Griecb. Gramm. 1 82 W Schxjlze Quaest. Ep. 5 446.

Aus diesem Tatbestande hat W S c h u l z e  Quaest. Ep. 446 
den zwingenden Schluss gezogen, dass ov in jenen Eigennamen 
lediglich eine Iktusdehnung bezeichnet, durch die eine Aufeinander- 
folge von drei kurzen Silben aufgehoben werden sollte. Da nun 
eine solche Dehnung fur die Prosa nicht nachzuweisen ist, so 
vermuten B e c h t e l  Ion. Inschr. 9 WScnunzE a. a. 0 . mit gutem 
Grunde, dass ion. Πονλν-δάμας deni Epos entlehnt ist und dass 
Πονλν- von diesem Namen aus aucli auf andere Namen, welche 
die gleichen lautlichen Vorbedingungen fiir eine Iktus-Dehnung
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boten (d. h. mit drei kurzen Silben anlauteten), iibertragen wor- 
den ist

Ein ionischer Stamm τνονλν- , den B rugmaxx Gmndriss 1 1
§ 306 GMeyeb Griech. Gramm. 3 138 Smyth Ion. Dial. 227 aus
einer Kontami nation von πολί-ς, Genetiv * πονλός =  *πολβ-ός,
*7tov)J =  o)J-i erklaren wollen, fallt damit in ein Xichts·* _
zusammen. Uber die im Homer ausserordentlich seltenen Forrnen
Ttovhvg (lmal) itovhvv (Tmal) πονλν (lmal), denen 57mal τιοί.ίζ
tcoI vv πολύ gegentiberstehen, vgl. W Schttlze Qnaest Ep. 447 ff.

Der Name " Ο λ υ μ π ο ς  sammt seinen Ableitungen ist bei H erodot in 
beiden Handschriftenklassen u b e r  a l l  obne Variante mit Ό1- nberliefert, 
ebenso bei Archil. 74* Semon. 7 „  Hippon. 30A Anakr. 24, n. s. w.

2. Die „eehten“ Diphthonge.

a· Die I-Diphthonge.

Die Verkurzung der nrsprunglichen Diphthonge at, si, ot im Inlaute 
vor Vokalen behandelt der Abechnitt V uber das »Zesammentreffen von 
Vokalen*.

Allgemeines.

180 . Yom Ende des V. Jahrh. an — soweit hinauf reicht 
wenigstens der alteste Beleg — entwickelte sieh sporadisch hinter 
or, ε und o vor Vokalen ein i (vgL unten §§ 183 189 192). Die 
so entstehenden Diphthonge at ει ot sind schwerlich den nrsprung- 
lichen Diphthongen gleich gesprochen worden. Yielmehr wird i 
den Lautwert eines den Ubergang von Yokal zn Vokal vermit- 
telnden Jod besessen haben (aie, eio, oja), was auch darans her- 
vorgeht. dass ein solches -ειο-, -ειω- im Verse als υ υ  und ^ — 
gemessen is t

Es verdient beachtet zu werden, dass sich dieses t hinter a 
nur vor e e B, hinter o nur vor rt : ά\ hinter ε nur vor a ο ω 
entwickelt hat. Auch im Attischen ist sekundares i hinter o nur 
vor η zu belegen (Mbisterhaxs * 45: Belege von 338 v. Chr. ab) 
und hinter ε ist es vor ε rt vie! seltener als vor a. ο ω.
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Α Ι .

181. 1 . Ion. αι =  gemeingr. a.

α ϊδα σ μ ό ς  oder άίδασμος „frei von Abgaben“ =  gemeingr. 
Ιί-δασμός, aus Chios Inschr. 89 a 30 beo (Mitte des IV. Jahrh., 
hellenistische Sprache mit einzelnen Dialektformen) halte ich fiir 
eine analogistisehe Neubildung nach homer. άΐδη)^ς. Dass dieses 
Adjektiv zu δτ^Λομαι „verderben“ gehorte (vgl. Yerf. Dial. I  
306), wurde im Altertume nicht mehr erkannt: die alien Gram- 
matiker erklaren es durch * άδηλος, αφανής«, und diese gelehrte 
Erklarung ist zweifellos nur ein Niederschlag der Volksetymologie, 
die das Wort entweder zu Ιδέίν oder — was nach αΐδασμος fiir 
Chios anzunehmen ist — zu δήλος zog und im letzteren Palle 
αΐ-δηλος als identisch mit α-δη)»ος und darum auch at- als gleich- 
bedeutend mit a- „nicht“ ansah. Gerade auf Chios, dem Sitze 
der junghomerischen Dichterschule, wil’d at-δηλος noch im V. Jahrh. 
gelaufig gewesen sein und konnte deshalb mit seiner volksetymo- 
logischen Deutung wohl das Muster fiir αί-δασμος oder αί-δασμος 
bilden.

ε ξ α ι& ρ α π εν ο ν το ς  aus Mylasa Inschr. 176a 177a (dazu 
BInschr. 248 ca) steht dem gemeingriechischen σατρατνενω nicht 
lautlich gleich: jenes ist von altpers. *liMipra-p>Cin- =  zd. Soifira- 
pun-, dieses von altpers. hkapra-pavan- abgeleitet (vgl. ssk. kSitram 
und kkdtram), s. oben S. 270.

ί τ α ι ρ ο ς  ist nicht nur die gemein-ionieche, sondern auch die gewdlin- 
liche aolische Form (Ve r p . Dial. II 276). Das at ist furs Ionische metrisch 
geeichert durch Archil. 79* 85 Semon. 749 Hippon. l s u. a. m.

χ α λ α σ τ ή ,  nicht παλαιστή heisst die „ H a n d b r e i t e “ im Attischen und 
Ionischen. Die attischen Inschriften kennen nur χαλαστή, τριπάλ,αστος, 
χεντεπάλαστος, παλαστιαΐος u. 8. w. vgl. Meisterhans s 14. Bei Iferodot 
τοιχάλ,αστα εξαπάλ.αστα παλαστιαια I 50e. 10 (einzige Quelle A) und bei Hippo- 
krates χαλαστήν VIII 200*, in Θ (vulg. παλαιστήν). Felilerbaft eind daher 
die Formen έξαχαλαίστον τετραχαλαίστων H dt. II 149,4. ,Λ, παλαιστήν H ip- 
pokr. ΥΙΠ 194,e. tl .

Der „ R i n g k a m p f e r “ dagegen heiest auf Attisch und Ionisch π α 
λα ι σ τ ή ς  (von παλ,αίω „ringe“), vgl. att. παλαιστέΐ CIA. II 965b ,0. J6l Hdt. 
παλ.αιστέω III 137,8.

Der lakedamonische Name Π α ρ α ι β ά τ η ς  Hdt. V 46* ist epischen 
Ursprungs, vgl. χαραιβάται Ψ 132.



182 2. Ion. ε im Wechsel mit a t.

- γ ια  JSrde, Land" (in Zusammensetzungen), -γεο g .,-irdisch, 
-landisch" und nicht -γα ια , -γ α ιο ς  haben die Ionier wahrschein- 
lich geschrieben und gesprochen, da die rErde" in echt-ionischer 
Form γη: Plur. yka  (aus γηαι) imd nieht yen a lautete.

Bei Herodot wird -γιο ς τοη beiden Handschriftenklassen nur in βαϋν- 
γεος IV 23 9 und μΰ& γ-γεος IV 195 s fiberliefert. Meistens steht ·γεος 
nnr in b oder in R allein, wahrend a dafur -γαιος hat: so μελάγγεος b: 
-γαιος a II 12,, μεσόγεα b: -yarn a Π 7, 1δ5 IV 121P 1005 101 s 1812, 
μεσόγεα R: -yam a VII 110e 121 „  1244 IX 8917, νπόγεος b: -γαιος a IV 
200βι κατάγεος b : -γαιος a II 15010 HI 97*/„ IV 95,4 96,. An einigen 
Sullen ist in R, ubereinstimmend mit a, erst -γαιος geschrieben nnd dann 
dem at nachtraglich ein ε abergesetzt: so bei νχόγαιος II 100 9 148,4. 17, 
μισόγα ιοτ Π 150,, εχίγα ια  Π 125l4. In b oder nur in R fehlen μεσόγαιοι 
I H o ,,, μισόγαιαν I 175] II 9-, κατάγαιον IV 95,β, μεοσγαιατ IV 10110 V 
83*. In a l i e n  Handschriften ist also -γαιος nberliefert nur in κατάγαιος 
IV 175, 192„ μεσό-γαιατ IV 101 β 185 VI Ι ΐ β ^ .

Hippokr, μεσόγεοτ in θ  VI 356xs',e.

183. 3. Ion. at aus a Tor Vokalen.

J α νά ιη  Inschr. 127 entspricht dem homerischen Ηανάη 
Ξ  319. Die echt-ionisehe Form war Java  (aus Javarj), s. oben
S. 323.

Φ α ιέν ν ο v Th Inschr. I85 aus Oaiwov. Der Name ist, wie 
-ενν- aus -ear- beweist, aolischer Abkunft (ion. φαεινός).

Π α μ φ ά ιη ς  Thlnschr. 19 e aus Παμφ-άης.

E I.

1. Ion. ει =  geraeingriech. ει.

184. Der echte  Diphthong a  wird in den Inschriften alten 
Alphabetes durch El ausgedriickt (Belege s. in § 185), wahrend 
unechtes ει als E erscheint.

Nur s e l t en  steht E auch fur echtes ει: Άοιστονλεδηζ Stria 
BInschr. 19ι*, ΝεσιΑεδης*65 *=* -τύ.είδης (in Inschr. 105Bso ist 
ποιήσεαν, nicht ττοιησεισν zu lesen); dock folgt daraus nicht, 
dass echtes ει als e gesprochen wurde, sondem dass sich das un- 
echte u  (e) dem echten ει so weit genahert hatte, dass dieses 
ungenauer Weise jenem gleich geschrieben werden konnte.



185. Aus der grossen Zahl der inschriftliehen Belege ftir 
€i liebe ich die folgenden lieraus:

•s i  Adverbialausgang in αίεί Inschr. 17137 1736, άειφνγίψ  
14δ·25, νηποινεί 14χο, ασνλεί ααττονδεί 96β.9 97* u. a. m. 

ε ί  „ w e n n “ : im alteren Alpbabete El Inschr. 171si. 
Λ ιε ι- τ ρ ε ίρ η ς  BInschr. 44bi2 aus Keos: der gleiehe Name 

in Attika CIA. I  4 0 2 2 44753 I I  667* Add. 834b 1145, vgl. kypr. 
ΑιΙεί&εμις (Yer f . Dial. I  235). Die Form J iF si  halte ich nach 
wie vor, trotz der dagegen erhobenen Einwande (vgl. G M eyer 
Griech. Gramm.3 451), fiir den alten Dativ Sg. von Ζ ευς : ssk. 
dive.

άμείνω ν: nach *Επαμείνων Inschr. 47 zu schliessen ist ει 
echter Diphthong gewesen, also durch Epenthese entstanden 
(Grundform *αμένχων), s. auch oben § 167, S. 389.

δ ε ιν ό ς : im alten Alpliabete Λειναγόρης Inschr. 32, Jsivo- 
δί/.ηο 302, Λεινομίνεος 303, aus der Ubergangszeit Λεινοκλεος 
74δ, ΛεινΙος 83 u ,  Λεινοατράτου 143a.

ε ίδ -  „wissen“ : εϊδως Inschr. 105B 21. 35, εϊδεωσιν 17121. 
εΙτζ - „reden“ Aoriststamm: Inschr. 13Βδ 8 I 7.18 139a 140a2 

hi eg und in jungeren Inschriften. ΕΠΕΛ' IGA. 489 (Milet) wird 
schwerlich mit εΊπεν oder εϊπείν zu umschreiben sein.

tveiv.- „tragen“ : ΙνεινΛνιων Inschr. 8OB2/3 aus Chios, tver/.ov 
Anakr. 62 3 , ενεϊ/Μΐ oft bei Herodot, s. oben § 32 S. 261. Im 
Ablaute zu ever/.- stelit m z- in ε ξ ·ε ν ϊχ & ϊμ  Inschr. 42 23/24 

aus Keos.
μ ε ιδ -  „lacheln“ : Μείδων BInschr. 19β8, Μειδνλιος3ob, Μείδω 

Inschr. 871 .
π ε ι$ - \  Πείρος Inschr. 70, πει&όμενον 25$8/39, Πεισανδρος 

50 (altes Alphab.), Ενπει&εος 114 u. a. m.
τ ε ισ - „biissen“ : εκτεισιν Inschr. 139η , εν.τείαωαι sb; oil in 

Eigennamen z. B. Τείσαρχος Styra BInschr. 19sn,  Τεισιμαχος 
Inschr. 173n ThInschr. 8 1 , Τείσανδρος BInschr. 153u , Τεισι- 
κρότης Th Inschr. 17 c 19 s. In den Handschriften stets die spat- 
griechische Schreibung τΓσ- fiir re«a-, s. oben § 158, S. 380.

τ ε ίχ ο ς : τείχει Inschr. 173is, Teiyeioa{a)rfi Inschr. 121 
(altes Alph.).

φ ε ιδ -  „schonen“: ΦειδΙΙ^ο) Inschr. 5, Φειδννων BInschr. 
19326, Φειδιπττος Thlnschr. 13* u. a. m.

71
όφιίλω  enthalt unecbtee u, obwohl der Stamm bereits in Imchr. 

0· io*n 724 80A ,4. 1T 81ie. 19 mifc El geecbrieben wird, e. oben S. 894.
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2. Der ITbergang von ει in l.
186. Ein Gbergang von ει in l lasst sich im ionischen 

Dialekte nicht vor clem III . Jahrh. nachweisen, vgl. oben § 157,
S. 380. In den Texten der ionischen Schriftsteller ist fiir das 
liberlieferte anf spatgriechischer Schreibung beruhende l (z. B. in 
μϊξαι τϊσαι) iiberall ει herzustellen (also μεϊξαι τεισαι), vgl. oben 
§ 158.

Id9 III. Jahrh. fallt Πλισχίδης Blnschr. 75bj aus Thasos =» IIUi- 
στίδης.

187. 3 Ion. ει aus ηι.

Uber - ει aus -η ι (ei) in der 3. Pers. Sg. Konj. vgl. unten 
§ 207 S. 442.·· _

Uber -ε ι  aus - η ι  {Si) im Dativ Sg. der I. Deklination vgl.
unten § 207 S. 238.

τελ ε ία το ς  aus ληίστος Oder *πληιστός: Inschr. τελε'ίστα
83, Π)*εισΓώναγ.τος 83β, Π)*ειοταλ{ω)τος 1384 , Πλείστορος Β Inschr. 
234bi5.

188 . 5. Ursprung des ει unbekannt.

ε Ιρ η ν η  ,,Frieden“: Inschr. 26s 278 93s 96$ 97s Blnschr. 
204 7 206b25 c28. Als echter Diphthong wird ει durch das 
aolische εΐρηνά, das kretische ειρήνά, das bootiscbe Τρανά enviesen 
(vgl. GM eyeb Griech. Gramm.3 98). Ob zwischen ε und 1 ein 
Spirant ausgefallen ist, wissen wir nicht; eine sich ere Etymologie 
fehlt (vgl. auch oben S. 337).

Dae styraische ΚΤΕΙ5ΦΟΝ Blnschr. 1913tt, (lessen Sigma erst nach- 
traglich vom Schreiber hinzugefugt ist, echeint, wie Bechtel richtig ver- 
mutet, erst verschrieben und dann nachtraglich verbessert zu sein: beab- 
sichtigt war aber, wie ich glaube, nicht Κχ\οίων (Bechtel), sondern Κχησι- 
ψών. Leeung und Deutung des styraischen Namens 0EI5ON Blnschr. 
19104 sind unsicber.

189. 6. ει aus ε vor Yokalen.

Κ λ ε ια γ ό ρ η ι Inschr. 76 aus Astypalaia, altester Beleg (Y. 
Jahrh., altes Alphabet).

δειό μ ενο ν  Inschr. 25se aus Oropos (um 400 v. Chr.), vgl. 
δέηται Inschr. 13B 4, δέηι Inschr. 13939.

Ebenso att. δέιωνχαι CIA. II 119u  (um 340 v. Chr.), δέιηχαι προσδειη- 
ται CIA. II 167 43. 4H (um 307 v. Chr.): in filterer Zeit aber nur δέομαι.

..y
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Die Annabme eines von δέομαι (aus *δΙΓομαι) der Bildung nach verschie- 
denen Prasens * δεΛίο-μαι) δείομαι ist statthaft, aber nicht zu empfehien. 

f t  ως Inschr. 7213 aus Thasos (kurz nach 411 v. Chr.). 
i t a v  Inschr. 131s. 3 aus Iasos (um 400 v. Chr.), Inschr. 

10619 aus Teos (zweite Halfte des IV. Jahrh.), Inschr. 139so.39 
aus Zeleia (um 330 v. Chr., vgl. ivvata, πό)*ειως).

Ebenso att. έιάν seit 387 v. Chr.; im VI. und V. Jahrh. nur εάν vgl. 
Meisterh ans2 35.

ivva ta  Inschr. 139so (vgl. iiav, π  όλε ι ως), 
π ό λ ε ιω ς  Inschr. 139i9 (vgl. itav, errata), in der metrischen 

Inschrift BInschr. 141s aus Priene (um 350 v. Chr.) als Anapast 
gemessen, vgl. &ειον.

Attisch ίδρύαειως CIA. II 168 0. 20 (330 v. Chr.). 
γ ε ν ε ιη ς  Samml. GDI. 1561, ionische Anfrage an das Orakel 

zu Dodona.
& ειόν BInschr. 141 e aus Priene (Mitte des IY. Jahrh.), im 

j Verse als u u gemessen, vgl. πόλειως. Θ ειόψ ρω ν  aus Eiythrai 
i BInschr. 206 c i2 (Anfang des ΙΠ . Jahrh.).

Attisch ΰειοΐν CIA. II Add. 834 b i 2 π 2.β (329 v. Chr.).
-Υ,λέιονς, fiir das echt-ionische -vJJog, im Π Ι. Jahrh. in 

Thasos T hlnschr.\b \ I 612. ic I 87 19c 20is, in Smyrna BInschr. 
, 153d, in Erythrai BInschr. 206a26.39 b36.6o.54.
; Attisch -y.Uiovg v o n  344 v . Chr. a n  8. M e is t e r h a n s 2 36.

01.

(jber -ot aue -o(*)-£t, 8. „Zusannnentreffen von Vokalen“ .

190. 1. Ion. ot =  att.-gemeingr. 0.
Τ ρ ο ιζ η ν , Τ ρ ο ιζ τ ν ιο ς  =  att. Τροζηνιος (von 317 bis 

gegen 200 v. Chr. helegt, s. M eiste r h a n s  8 19): das Adjektiv 
als Eigenname aus Iasos BInschr. 104a 29 (vor 353 v. Chr.); bei 
Herod ot ohne Ausnahme Τροιζψ , Τροιζψιος, el)enso bei Homer 
im Schiffskataloge und seinem Anhange B 561 847. Die laut- 
liche Entwickelung eines parasitischen 1 vor ζ ist an sich wohl zu 
begreifen, aber durch keinen zweiten Fall belegt. Sollte Τροζψ  
von den Ioniem volksetymologisch an Τροιη angeschlossen sein? 
Eine derartige Umbildung eines Ortsnamens nach einem ahnlich 
klingenden und allbekannten ist nichts Seltenes.
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191 . 2. Aolisches -ο ισ -  aus -ova- im Ionischen.

7zo η ξο ισ ιν  aus *πρήξ-ο-νσιν 3. Pers. PL Konj. Aor. Inschr. 
80A i 6/i 7.*o gehort zu den *aolischen Elementen des Dialektes 
von Chios (Yerf. Dial. Π  416). Die entsprechende ionische Form 
miisste πρήξσνσιν lauten, vgl. auch unten S. 442 und 445.

192 . 3. Ion. oi aus o vor Vokalen.

v.ctta-β ο ιη ς  Artemisia- PapyrusPhilologus X L I 7486 neben 
δόη =* δοίη a.

Β όιη& ος  Ionier in einer Inschrift aus Kalymna Samml. 
GDI. 35909 (um 200 v. Chr.), βοιη&ησω aus Smyrna CIG. 
3137 68- 77·

Π ρ α ξ ιν ό ί η aus Halikamass, bestattet auf Rhodos BCH. 
X  340 no. 10 .

193 . 4. Einzelnes.

Die Varianten μιλτηίεφέες a: μιλτηλοιηφέες b Hdt. I ll 585 machen 
μ ι λ τ η λ ο ι φ έ ε ς  als ursprungliche Lesart nicht gerade wahrscbeinlich.

Der von Hdt. in Buch II oft erwahnte agyptisehe Kdnig Μοΐρι?  
(so etets in a) heisst in der Handschriftenklasse b dnrcbgehends Μνρις. 

tjber δ soTtovTjoiv hx&chf. 135 aus Kyzikos vgl. oben ^ 52j S. 2/9· 
Des Hippokrates Participien Perft. Femin. auf -oXa aus -uos-ia (z. B* 

ίωϋοιά) =  att. -via aus -us-ia (z. B. εΐωϋνϊα) sind bei der Bildung des- 
Particips besprocben.

liber οΐκός  aus Ιοικός vgl. »Zusamraentreffen von Vokalen*. 
tiber - oX im Dativ Sg. der Feminina auf -ώ(ι) s. die Deklination.

b. Die Y-Diphthonge.

Allgemeines.

194 . Die Diphthonge av und εν sind, wenn wir den In- 
schriften trauen dtirfen, etwa bis zum Jalire 400 unverandert als- 
au eu gesprochen worden. Gegen Ende des V. Jahrb. aber ent- 
wickelte sicb, dem Anscheine nach besonders in Kleinasien, eine 
offene Aussprache des n, so dass nun in den Inschriften anfanglich 
vereinzelt, spater haufiger av durch ao, εν durch εο wiedergegeben 
wird. Umgekehrt kommt fiir die monosyllabisch gesprochenen 
Vokale εο auf den Steinen vom IV. Jahrh. an die Scbreibung

• j



429

εν auf. Natiirlich konnen nicht gleiehzeitig au eu in ao eo und 
eo in eu umgewandelt sein: entweder war es ein Grenzlaut zwi- 
scken o und u, also auf den o und v sicli einigten, oder die 
Bezeichnung des monosyllabischen eo dureh εν war lediglich eine 
orthographische Neuerung, die darin ihren Grund hatte, dass die 
Buchstaben EY in Folge des Wandels von urspriinglichem εν in 
eo den Lautwert von eo besassen. Fiir diese zweite Erklarang 
llsst sich geltend machen, dass EO fiir urspningliches εν alter ist 
als EY fur urspningliches eo und in Insehriften vorkommt, die εο 
noch durch EO ausdriicken.

AY.

1. Ion. av  als ao.

195. Bis zum E n d e  des  Y. J a h r h .  wird in a l i en  ioni- 
schen Stadten AY geschrieben, vgl. u. a. aus Chalkis Γλαύκος 
Inschr. 7a, aus Eretria αυτόν Inschr. 194, αντώι 6, aus Styra 
Λυτ[ομ~]ένης Blnschr. 19*ι, Γλαύκος iq*. ιοί, Γλαυκών &65, Θαύ- 
μίον\\2, Θαύμασις 202, Νανστείρης 2&t, aus Keos ταύταις Inschr. 
42 27, aus Paros ανχσε Inschr. 62.i, aus Tliasos ταυ τα Inschr. 734.5, 
αυτό ie , aus Chios αυτή Inschr. 794, αυτοί Inschr. 8 0 Α π ,  αυτόν 
C 7, Καυκααέ[α]ς Inschr. 8 2 4 , aus Teos αυτόν Inschr. 105 Ad/δ. 
n /12 B 7. 27. do, αντώι B 2 , aus Milet Γλαύκον Inschr. 124, aus 

| Halikamass αυτόν Inschr. 17135-30/37. 37. se ταϋτα 4s.

Auf E u b o i a  und den K y k l a d e n  bleibt av auch im IV. 
Jahrh. und in der Folgezeit u n v e r a n d e r t :  vgl. aus Otyntli 
ναυπηγήσιμων Inschr. 13B 2, aus Amphipolis αυτός Inschr. 1428, 
αυτόν 22, αυτών u , αυτούς*, ιβ (neben φεόγειν), aus Eretria αυτόν 
Inschr. 1913, αυτοί is, Ναύτης Inschr. 22 ίο, aus Oropos αυτού 
Inschr. 25 41, αυθημερόν ιβ , εαυτοί 2%, θησαυρόν is ,  αντώι Inschr. 
26a 27 9, aus Amorgos άμανρώσας Inschr. 5 6 2 , aus Thasos αυ
τούς Inschr. 719.10.

Auf dera k l e i n a s i a t i s c h e n  F e s t l a n d e  tritt ao fiir av im 
. Laufe des IV. Jahrh. gleichzeitig mit eo fiir εν auf und halt sich, 
. gleichwie dieses, auch in denjenigen Insehriften, die gegen Ende 
« des ΙλΓ. Jahrh. bereits in der κοινή abgefasst werden.

Aus Chios:  Καοκασίωνος Inschr. 89a33, αοτόςταοτα Blnschr. 
184n (hellenietisch gegen 300 v. Chr.), ταοτα Studniozka Mitteil.
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X III  165 no. 2g (neben αντο-β), ταοτα SxmmczKA Mitteil. 
X II I  166 no. 4 n , endlich in einem von Zolotas ΐά&ηνα V 7if. 
veroffentlichten Schreiben Alexanders αότών 8, αοτοίςη, αοτοίς 
is. J6f ταότην i9j ταότας 9. Dagegen [Κα]ν/Μσίων Insclir. 8 0 9 . 
Αντοσ&ίνεος 865. beide Nanien aus dem Anfange des IY. Jahrb.

Aus E r y t h r a i :  ταοτα Imchr. 9610. is, αοτώι n  (nach 357 
v. Chr., neben Dlavaoiollov 2. 15), ταοτα Imchr. 9?7 (neben α ϊ
τοί ς i ). D mo/joq Ταορεας Miinzleg. BImchr. 2091.2 Coins 
BritMus. Ionia 134 no. 20 126 no. 90. Dagegen αύτώι Imchr. 
931? (kurz nach 394 v. Chr.).

Aus Leros :  αοτοίς BImchr. 10 ?7, ταοτα 12 (hellenistisch).
Dagegen aas I aso s  αντονς Imchr. 1062.1S, αντάς 10, αντοΐς 4. e. 17. 20.
Aus P r i e n e :  αοτοί Imchr. 115g (neben αντοΐς 9), Ναόλογον 

Blm chr . 141s (hellenistisch).
Aus m i le s i schen  Kolonieen: aus Pantikapaion Αοτον,ληος 

Imchr. 155 (vielleicht der iilteste Beleg).
Dagegen au9 Mi le t  αυτά Imchr. 128 4 (Ende des IV. Jahrh.), aus 

I a s o s  ταντά Imchr. 131 4, αντονς Imchr. 132 β1 Μανσώ/Ι.ωι s (Anfang des 
IV. Jahrh.), aus Z e l e i a  airrov Imchr. 13921, σντά97ι £αιπον]3 (Ende des 
IV. Jahrh.), αντώι Im chr. 140a,. b e c7, aus P a n t i k a p a i o n  έαντοΰ Imchr. 
143, (erete Halfte des IV. Jahrh.), Τανρων Καυκάσιος Imchr. 145 4, έαντής 
Im chr. 1462, Ανόσιος Imchr. 153.

Aus Samos:  aorov Blmchr. 221u , αοτοϊς21.21. 2s, αοτοίς29, 
εαοτών ταοτα a0 (hellenistisch).

Aus K a r i e n  und Lykien:  ταοτα Imchr. 1737 (Anfang 
des IV. Jahrh.; daneben α νλψ 9ι αυτόςes und rechte Schmals.e. 
16/17 , Παρανοοωλλος \ 9 , 'Λ/.ταίσοωλλος 4o> Ταναάδος 6i); αοτώι 
Imchr. 1804, εαοτών %.

Dagegen in den Imchriften 176 und 177 aus Myla sa  (Mitte des 
IV. Jahrh.) nnr αν : αυτόν 17614 177,9| αυτοί; 177β, ταντα 176u  17718, m - 
ανσίης 1774, Μανσσω/Ι.ος 1762 1772. s. 5. 8. ,4.

■

2. Ion. άΐντός als auufds.
196. In  der alten naxischen Inschrift 33 wird d lv r o  

fiir αυτόν geschrieben. Dieses afv- fiir av- kommt auch in 
alten Inschriften aus Kreta und aus Attika (s. oben S. 20 letzte 
Zeile) vor. Man pliegt das /  damit zu erklaren, dass zu der 
Zeit, als afv- geschrieben wurde, das einfache V bereits den 
Lautwert eines u gehabt habe und dass deshalb gewissenhafte 
Leute, denen an einer moglichst genauen phonetischen Schreibung 
gelegen war, den Diphthongen av =  au durch afv- ausdriickten
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(so Blass Ausspracbe 3 74 Brugmaistn Griech. Gramm. 2 3& 
GMeyer Gr. Gr. 3 193 ff. K retschmer Vaseninschr. 37 ff.). Diese 
Deutung lasst sich nicht aufreclit erbalten. Dass einfaches v den 
Lautwert eines ii besessen habe, ist fur den kretischen Dialekt 
geradezu ausgescblossen und fiir den ioniscben Dialekt des VI. 
Jabrh. (dem afvvo  angehort) unbewiesen und unwahrscheinlichy 
s. oben S. 286: damit fallt also die Voraussetzung, die fur jene 
Erklarung notwendig ist. Ausserdem aber hatte sich der an- 
geblich „phonetisch“ schreibende Grieche in der W ahl seiner 
Mittel griindlichst vergriffen. Wiirde er denn wirklich zu einer 
Zeit, als v bereits den Lautwert ii hatte, den Diphtbongen av in 
seiner Ausspracbe als au graphisch damit glbcklich getroffen 
haben, dass er aFv- schrieb? Im Gegenteil! V hinter A in AV 
ist im Attischen zu einer Zeit. als sich e in fa ch es  u zu ii ent- 
wickelt batte, eben deshalb noch als u gesprochen, weil man in 
AV den Diphtbongen vor Augen hatte. Wurde aber AFV ge- 
scbrieben und der Diphthong so graphisch aus einander gerissen, 
so veiflibile das, wenn einfacbes υ als ii klang, doch eher dazu, 
avii als etwa au zu lesen.

Die natiirlicbe und nacbstliegende Auifassung ist doch die, 
dass β  in dem attisch-ioniscben aFv- seinen e ig e n t l i c b e n  ur-  
spr i ingl icben Lautwert bestiss, also balbvokalisches u bezeicb- 
nete: wer das bestreitet, verlieii: ganz den Boden unter den 
Fiissen.

Dieses u konn te  sich in dem Diphtbongen av dann bilden, 
wenn die beiden Vokale nicht monosyllabisch, sondern zweisilhig 
gesprochen wurden, und diese Ausspracbe war, vom phonetischen 
Standpunkte betrachtet, der Entwickelung eines s e k u n d a re n  n 
zwischen a und u auch diu*chaus giinstig. Natiirlich entsprang 
das naxische a-uu-t6s «  a-u-tds : au-tds nur einer lokalen Laut- 
neigung, die weder gemein-iomseh noch uiionisch war, die aber 
eine zu geringe Eigenart besass, um nicht auch in anderen 
Stadten Ioniens und in anderen Dialekten Λviederzukehren.

197. 3. Ion. au im Ablaute zu η·

κάνης Hipponax 2 , ausdriicklich als Nebenform von κανηξ 
bezeugt, steht im Ablaut zu κήνξ. Der Stamm scheint kav- : kav- 

: zu sein, vgl. lit. kdvas „Dolilea, serb. davkd „Dohle4<. Das Ver- 
I haltnies der Suffixe zu einander ist noch nicht aufgeklart.



In ziemlicb gezwungener Weise fuhrt Kretschmer KZ. XXXI 354 
κήξ, κήνξ nnd κανάξ auf eine nrsprungliche Flexion *κανξ) *καξ: Gen. 
κάνκός znrnck.

d a v - „brennen“, im Ablaut zu urgriech. da/-: ion. δη?- in 
δέδη(?)α: Semon. δεδανμένω ν  30, δ α υ λ ό ν  . .  ημίφλετ/.τον ξνλον 
Hesych (»οί νεώτεροι 'Ίωνες δαυλός« Schol. Τ ζη 0  421. im Ab- 
laute stehend zu δάλός =  *δάελός aus *δά?ελός, vgL δαβελός· 
6a)jog. Αάγ.ωνες Hesych).

4. Ion. αυ gemeingr. ω.
198. We η n der styraische Name 31νλαυ ρός Blnschr. 

19las deni spiitgriechischen μυλιορός ,AIiihlenwachter“ entspricht 
(Y isc h e r  vergleicht πνλανρός' τεν)*ωρός Hesych), so kann das av, 
bei dem Alter der Inschrift, schwerlich fiir ursprungliches -a-o- 
stehen. Die einzig mogliche Grundform des Nomens bleibt viel- 
mehr * μ νλά -? ρ ό ς , -?ρός schwache Fonn zu ?ερ- -?ορός, ygl. 
aeol. ζα-βρός* πολυφάγος (V e r f . Dial. Π  237), Parallelform zu 
δια-βόρος, νεο-γνός neben νεό-γονος u. a. m.; μυλά- wie Αλ/.ά- in 
Ιάλν.α-ΰοος, πνλά- in homer, πυΐά-ωρός u. a. m.

ET .
Die Verkurzung des ursprunglichen ευ vor Vokalen in su : ε und der 

Wandel eine9 urspriinglichen εο in εν sind bei dem »Znsammentreffen von 
Vokalen* besprochen.

1 . Ion. εν als εο.
199. Bis zum E n d e  des V. J a h r h .  vrird in a l i en  ioni- 

echen Stiidten e v  geschrieben, vgl. z. B. in Chalkis Ε ύφ ημος  
Inschr. 1, 'Α/ιλλενς Πτβ.ενς 7bg,  φεύγων φειίγον[τος] 1β6. s. in 
Khegion εν'ξόμψ Inschr. S i .  in Eretria ευεργέτην Inschr. 194, 
αυνε)*εν&ερώραντι o, in Styra Ενβοευς Blnschr. 19ss? Ευλάβης io, 
Ενμολπιδης a , Ευτροπξος] u . Εδΐιόγης ios, Είφημιος i9s, Ev/li- 
όης i95, Εντέλτβ 197, Ευ&ύμαχος ias, Ευ&υνείδης 194, Ενρνμαχοςι^ > 
Ηψεμονενς%οο u. s. w., in Naxos Ε(ν&)ν/.αρτίδης Inschr. 31, in / 
Keos )*ευν.οϊς Inschr. 42s, ελεύθερον i5, in Paros ευχσάμενοι Inschr. 
62», εύχομαι Inschr. 63a, in Thasos φενγοντες Inschr. 12$, ευερ
γέτης 1 1 , in Chios Ευιυπίδης Inschr. 79s? ανηρί&ευτοι Inschr. 
8OB31, Αεν/,ιττπος Ds, -/.ενa 8135, in Massalia Ευξενε Inschr. 
102, in  Teos /.ιξαλλείοι Inschr. 105Bi9, βονλενοΐα, in Abdera 
Ενφρων Inschr. 107, in Ephesos ευώννμος Inschr. 1133.8) in 
Prokonnesos Σνγ.εενσιν Inschr. 130, in Theodosia Εν&νμίης
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Inschr. 1 5 7 ,  in Samos Λεΰν.ιος Inschr. 1 6 3 ,  Εν&νμος 1 6 5 i . b, in 
Halikamass φενγειν Inschr. 1 7 1 37. ελεύθερον , εβουλεύσατο 1 , 
μνημονεύω n .  u .  s i.

Κεφώχός BInschr. 266 (V. Jahrh.) kommt nicht in Betracht, da 
weder die Lesong sicher noch die Herkunft der Inschrift bekannt ist.

In E u b o i a  und auf den K y k l a d e n  bleibt EY auch nacli 
dem Jahre 400 unverandert: vgl. in Oljnith Xaλν.ιδενσι Inschr. 
13A 3 Be, in Eretria Φενγόλιμος Inschr. 21 7 7 ? Ενρινης  153. jeS- 
δήμος Ενδήμιηηος g (und so stets ev in den zahlreichen Namen 
der Inschrift 21), in Oropos Υ.ατείχεσΰαι Inschr. 2525 . 28? έγγ.α&- 
ενόειν sc. S9.u, πετενροί 42, ευεργέτης 26e 27c, in Amorgos Έ?ν- 
ν,ριτος Inschr. 58 a, in Thasos Ενήρεος Inschr. 74δ, Ενηφένεος 
ThInschr. 2c, ΕναλνΙδης ThInschr. 3 10? Εν/.ράτης Ενρνγώντος 
ThInschr. 613 u. a. m.

Die einzigen Ausnahmen machen A m p h i p o l i s  mit φεογειν 
Inschr. 14s, ηεογέτω 24 (357 v. Chr.) und das benachbarte 
Thasos  mit Εοαγόρης BInschr. 8 3 s .  Indessen lasst sich in diesen 

\ Fallen aus dem Dialekte der Kolonie kein Riickschluss auf den 
i Dialekt der Mutterstadt machen: es ist wahrscheinlicher, dass die 

Griinder von Amphipolis und Thasos noch eu sprachen, und dass 
sich €o in diesen Stadten selbstiindig entwickelte, als dass die 
Xeigung, εν als εο zu sprechen, sclion aus der Heimat mitgenoin- 
men wurde.

Auf dem k l e i n a s i a t i s c h e n  F e s t l a n d e  tritt EO fiir εν 
zuerst gegen Ende des V. Jahrh. vereinzelt auf und wird dann 
urn die Mitte des IV. Jahrh. imnier haufiger. Mehrere ionische 
Inschriften aus der Zeit Alexanders, die sclion ganz in der mace- 
donischen /.οινη abgefasst sind, erhalten durch εο fur ev und ao 
fur av noch eine schwache dialektische Farbung.

Chios liefert den ersten Beleg fur εο *=* ev und zugleich 
1 den einzigen, der sich mit Sicherheit noch ins V. Jahrh. setzen 
I lasst: βασιλεδς Inschr. 80 Ce (neben άνηρίΟευτοι B s.i, j Isvyau- 
; nog Ds. Um weniges jiinger ist ν.οπρεόιον Inschr. 81 u  =  κο- 
> πρενων (neben -κευα **). I 111 IV. Jahrh. und in der Folgezeit
liefert uns Chios die weitaus meisten Beispiele fiir ΕΟ: ιερεός

■ Studniczka Mitteil. X I I I  1 6 6  no. 4 n  ( I V .  Jahrh.), Εοηα&ίδης 
1Εόηό)*εμος Inschr. 87 3.c, φεόγειν ηοίΐτεομα  in einer Verfugung
■ Alexander an den Demos von Chios aus dem Jahre 332 Zo- 
. U )t a s  Ι ΐΒ ψ α  V (1893) p. 7 ft’. Z. 2 und 11, φεογο- BInschr.

Hoffmann,  dlo griochiacben Dialokte. III. 28
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schiift πιστευ- vgl. S t u d n i c z k a  Mitteil. ΧΠΓ 165 no. 2t).

εν ist auf Chios im IV. J&hrh. selten: Ενπο/Ιμον Inschr. 88 b.
Aus E r y t h r a i :  εόεργέτην Inschr. 96ό, Εορνόά(μας) Miinz- 

legende BInschr. 209s. Dagegen Ενμαιο- Inschr. 952s.

Von den Stadten der n o rd l i c h e n  F e s t l a n d s g r u p p e  be- 
zeugen so K l a z o m e n a i  mit Εό&νόάμας Coins BritMus. Ionia 
20 no. 25, Λεον.άίος Miinzleg. Blnschr. 169», P h a n a g o r e i a  
(Ε)οξένον Inschr. I l l s  (IV. Jahrh.), E p h e s o s  Εοίλΰων Εοπα- 
χϊίόης Εοχωρος Miinzlegenden Blnschr. 151s. 4.5 (vgL Coins 
BritMus. Ionia 52 54 57), εοεργεταις A G IB rit Mus. ΙΠ  2, 
no. 474.

Dagegen aus M a ss  a l i a  Ενξενε Inschr. 102, ebenso aus P h a n a 
g o r e i a  Αενν.ωνος Inschr. 108β, βααιλενοντος Inschr. 109 aus E p h e s u s  
Εν&ηνος Inschr. 114 (urn 400 v. Chr.).

Aus P r i e n e :  λεον.όϊς Blnschr. 141s (etwa um 350 v. Cln*.). 
Aus M i le t  Εονομίόης Miinze Blnschr. 1021 (IV. Jahrh., erste 
Halfte), aus Sinope Εινοπεός Inschr. 141 (IV. oder Π Ι. Jahrh.), 
aus P a n t i k a p a i o n  Εορονόμσν Inschr. 151 (IV. Jahrh.), Λεόν.ωνος 
L atysch ew  IOSPE. I I  no. 2962/3 (derselbe Mann heisst in dem 
etwas alteren Teile der Inschrift Αενχωνι).

Gewohnlich wird in Mi l e t  und eeinen Kolonieen εν geschrieben vgl. 
z. B. βααύ^νς Inschr. 128β, ένατόν5> ιερενς Inschr. 131,, επιβονλενοάντων 
Inschr .  1323, δημενααι 4. 6, φενγειν 4. 5f Ενϋίδον 3J.5o, Ενΰα/Μων 1Z. ανενρετάς 
Inschr. 139a. 8, άνενρήσειν 10, άνενρεΐν 1β, ενεργετηι Inschr. 140 a8 c3, Ενήνορι 
Inschr. 140 b 2, Αενχωνος Inschr. 143a, βααιλενοντος 4, Ευπορία Inschr. 148, 
u. a. m.

Aus Samos:  εονοιαν Blnschr. 221 g (nach 322 v. Chr.). 
Dagegen aus dem Anfange des IV. Jahrh. ΕνρυσΟ-ένεονς Inschr. 
167 6.

Aus den S t a d t e n  K a r i e n s  ist εο bis jetzt nicht zu belegen, son- 
dem nur εν vgl. Inschr. 173,g 176o. 3. 8·,ο 1 7 7 g · u ·

2 0 0 . 2. Ion. εν im Wechsel mit av.

π ε τ ε ν ρ ο ν  Inschr. 25*3 aus Oropos, auch als attisch 
Aristoph. Eragm. 863 ed. B l a y d e s  bezeugt. πέτευρον aus 
ηνρον ablautend zu τιετανρον ?

durch
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ΟΥ.

1 . Schreibung und Aussprache des echten ov.

201 . Der Diphthong ov — ou scheint im Ionischen bis 
zum Ende des Y. Jahrh. unverandert geblieben zu sein. In  den 
Inschriften alten Alphabetes w d  er in der Regel durch o v ; in 
Thasos aber, wo λ  fur kurzes  o angewendet w d ,  durch sty 
bezeichnet: so aus Kume τούτψ  Insclir. 4 (VI. oder Y. Jahrh.). 
aus Amphipolis τούτος Insclir. 14 20, aus Paros τούτων Insclir. 
654, aus Thasos ov Insclir. 683 , ov und ουδέ Insclir. 69a 2.3 b. 
aus Chios τούτο Insclir. 80 A 1. 5 . τούτων As-io, aus Iasos τού
των Insclir. 132s, aus Halikarnass τούτο Insclir. 1712$, τούτον35, 
τοντωι 42 (vor 443 v. Chr.).

2 0 2 . In einigen Inschriften, die in das Ende desY . Jahrh.
oder den Anfaug des IV. Jahrh. fallen, wild echtes ov durch 0 

wiedergegeben, also genau so wie unechtes ov geschrieben: aus 
Oropos liro&a =  Ιντον&α Insclir. 2517, aus Thasos τδτο =» τοντο 
Insclir. 72 u ,  τοτδς ===== τούτους Insclir. 7 3 9 , aus Chios τοτο —  
τούτο Insclir. 791, βδτ,ολψ βότ,ολύοντι == βον-ν.ολ- Insclir. 81 β· 11 . 
Von Insclir. 105B j7 aus Teos == αρονρηι sehe ich lieber
ab, da die Lesung nicht sicher steht und das ov in diesem "Worte, 
trotz des kyprischen a-i‘o-u-ra (V e r f . Dial. I  184), im ionischen 
Dialekte vielleicht unechter Diphthong gewesen ist.

Auch in attischen Inschriften ist 0  fur e c h t e e  ου von der Mitte 
des V. Jahrh. bis zur Mitte dee IV. Jahrh. nichts Seltenes, vgl. Meister- 
hans 4 49 Anmerk. 435.

Dass echtes ov dem unechten ov gleich geschrieben wurde, 
kann entweder in einer lautlichen Annahenmg des unechten ov 
an das echte ov oder umgekelirt des echten ov an das unechte 
ov seinen Grund haben.

Unechtes ov war um die Mitte des Y. Jahrh. wahrscheinlich 
noch m onoph thong isches  offenes 0. Es fragt sicli also, ob die 
Wahrscheinlichkeit dafiir spriclit, dass unechtes monophthongisches 
ov schon gegen Ende des V. Jahrh. die diphthongische Aus- 
sprache ou annahm, die sich danu im Laufe des IV. Jahrh. 
weiter zu monophtliongischem U entwickelte, oder ob die Annahme 
einer Annahenmg des echten ov an das unechte monophthon- 
gische 0 mehr fur sich hat.

2 8 *
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An und fur sich ist das Erstere wahrscheinlicher; docli lasst 
sich auch die Moglichkeit des zweiteu Lautwandels nicht ganz in 
Abrede stellen. Wie oben ausgefiihrt, wurden die Diphthonge 
αν εν schon tun die Wende des V. Jahrh. in einzelnen ionischen 
Stiidten als ao εο geschrieben, um die offene Aussprache des r  
ziun Ausdruck zu bringen. Wurde nun v auch in echtem ov 
offen gesprochen, so entstand oo, also ein Laut, der sich, gleich 
dem unechten ov, einem offenen (6), nicht einem gesch losse -  
nen Monophthongen (u) zuneigte.

2. Ion. ov ~  att. av.
_ ··

2 0 3 . Ein l a u t l i c h e r  Ubergang von ov in av lasst sich 
fur den ionischen Dialekt n i ch t  nachweisen.  Die angeblichen 
Belege fiir ihn sind anders zu erklaren:

τ ο ύ τ ο ι  Imchr. 4 aus Kume (VI. oder V. Jahrh.) =  att. 
ταυ τη. Der Stamm des Maskulinums τοντ· ist auf das Femini- 
num iibertragen, vgl. die Bemerkung oben S. 5.

f.ovTOJv Inschr. 115* aus Priene (IV. Jahrh.) geht nicht auf 
εαυτών zuriick (vgl. αντοϊςο, άοτοί 9), sondem ist aus der bei 
Hrlt. oft vorkommenden Form εωντών gekiirzt, s. unten S. 447.

εν το νΰ α ,  geschrieben ίντδ& α Inschr. 2δπ  kann nicht aus 
bvtav&a auf lautlichem Wege entstanden sein, weiVdieselbe In- 
schrift mehrere Belege fiir av bietet: αυτόν a 1, εαυτοί 28? avdrr  
μερόν is, θησαυρός is. 24. S m y t h  vermuthet, dass ov fur av aus 
dem Demonstrativstamme τοντ- (έν τοντφ) entlehnt sei. Eine 
bessere Erklarung vennag ich nicht zu geben.

3. Ion. εου fur εο : εν.
2 0 4 . Eine Folge des orthographischen Schwankens zwischen 

εν und εο, das mit der im IV. Jahrh. neu aufkommenden Sclirei- 
bung EY  fiir εο eintrat, bestand darin, dass gelegentlich auch εον 
fiir εο geschrieben wurde: Belege sind u. a. Ένρνσΰένεονς Samos 
Blnschr. 217e (-ov im Genetive der o-Stamme =  Ο), Ιάριστο- 
yJJovg Thasos BInschr. 121 , Jsovvvg neben Jeovvg Miinzlegende 
aus Maroneia BInschr. 196 no. 1 (bei den Genetiven auf -γ,λεονς 
kann in jiingeren, nicht mehr dialektreinen Inschriften attischer 
Einfluss vorliegen).
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TV. D ie langvokaligen Diphthonge.

Allgemeines.
Dass die indogermanischen langvokaligen Diphthonge sich in den 

einzelnen Sprachen verschieden entwickelten, je  nachdem sie g e s c h l i f f e n  
oder g e s t o s e e n  hetont waren, ist zuerst von Bezzenberger BB. X II79if. 
auegeeprochen worden. Zur Litteratur vgl. Brugmann Grundriss I*  205 
Bechtel Hauptprobleme 271 ff.

205* Die aus indogermanischer Zeit ererbten langvokaligen 
Diphthonge waren im U r g r i e c h i s c h e n  n och  u n v e r a n d e r t  
erhalten. Ihre weitere Entwickelung wurde durch ihre Stellung 
innerhalb des einzelnen Wortes und durch die Qualitat ihres 
Accentes bestimmt.

Im  I n l a u t e  vor K o n s o n a n t e n  blieben gesch l i f fen  be- 
ton te  langvokalige Diphthonge als Diphthonge erhalten, ver -  
k l i rz ten  aber ihre an erster Stelle stehende L’ange (z. B. νάνς 
aus *νάνς *= ssk. ?idus, βονς aus * βίους =» ssk. gaus, ΰεόϊς aus 
*&εωΊς vgl. ssk. vrkdis, lit vilkals). Ebenso scheint in unbe -  
tonten  langvokaligen Diphthongen der erste Komponent ge- 
kiirzt  zu sein (νάυσί aus * νάνοι vgl. ssk. ndusu). Dagegen 
biissten ges tossen  b e t o n t e  lange Diphthonge das an zweiter 
Stelle stehende i oder u ein und wurden so zu e i n f a c h e n  
Langen:  z. B. dor. βώς aus * βώνς (es gehorte zu den Eigen- 
heiten des dorischen Dialektes, einsilbigen Worten, die im Atti- 
schen geschliffen betont waren, den gestossenen Accent zu geben 
vgl. A h r e n s  Dial. Dor. 27: ov.wq =  att. σ/.ώρ, γλαυξ =  att. 
γλαυξ, 'Λλν.μόν statt 'Λλν.μάν aus *Λλημάων). Dass vor gewissen 
Konsonanten der Yerlust des i und u eher eintrat als vor anderen 
oder dass er gar an die Folge bestimmter Konsonanten gebunden 
war, ist nicht erwiesen.

Im I n l a u t e  vor V o k a len  kenne ich nur ein einziges Bei- 
spiel eines indogermanischen langvokaligen Diphthongen im Grie- 
chischen: es ist das Imperfektum ψ α  ψον =  ssk. dyam dyan, 
vom Stamme el- „gehen“ mit Augment, Grundform *eidm, *eiom, 
*eiont. Im Homer werden die Formen moistens dreisilbig ge-



438

niessen, bei Archilochos dagegen ist rj iu  89a zweisilbig: die 
Aussprache kann hier ψ-ει, η/ει oder rku  gewesen sein. Dass 
die urgriechische Form bereits ηα lautete und erst nachtraglich 
das i von ψμεν  wieder empfing (GM eyeb Griech. Gramm.3 556;, 
ist mir nicht wahrscheinlich.

Im A u s l a u t e  blieben geschli f fen b e to n te  lange Di- 
phthonge unverandert, ges tossen  be tonte  verloren dagegen 
ihren zweiten Komponenten und vrurden zu einfachen Langen.

2 06 . Im ionischen Dialekte sind also die urspr i ingl ichen 
langvokaligen Diphthonge nur noch im Aus lau te  zu finden.

Jeder langvokalige Diphthong, den die Ionier im In n e re n  
eines Wortes sprachen, ist erst in der Entwickelung des ionischen 
Dialektes entstanden und zwar

durch D eh n u n g  eines kurzvokaligen Diphthongen, 
durch K o n t r a k t i o n  eines einfachen Vokales mit einem 

kurzvokaligen Diphthongen, oder durch Kontraktion von ά ϊ ψ ωϊ9 
durch F or raenausg le ichung .

AI  AI  E l  01.

207. 1. Als ursprfingliche Diphthonge im Auslaut.
-η i im D a t i v e  Sg. der  17-S t a m m e  blieb im allgemeinen 

unverandert Inschriftliche Belege im alten und im gemeinionischen 
Alphabete: aus Kume Inschr. 4, aus Rhegion 8 9, aus Amphi- 
polls 14*i, aus Naxos 29 3 0 i , aus Keos 38 39 42$. 11. 1.1 , aus 
Amorgos 43, aus Paros 62s. 4 64*, aus Thasos 683 69ai 72s 
73i, aus Chios 8OA13.21 C 20.a2.as 82u,  aus Erythrai 94i 96*. 
12. 13, aus Phokaia 99, aus Lampsakos 101, aus Teos 105As. s 
B 4. 9. io.i7. 34/36 106ie, aus Abdera 107, aus Phanagoreia IIO1.3, 
aus Iasos 132i.s. 4, aus Zeleia 139s9 140a$ b* Cs, aus Samos 
160 167i, aus Halikamass 171s.4.5 173s.9. 15. ss.47. 50. ei.

Eine V e rk i i r zu n g  des -ψ  zu -ει ist nur in E re t r i a  und 
Oropos  eingetreten. Urns Jahr 410 schreibt man in Eretria 
noch τεί βονλψ Inschr. 192, aber wenige Jahre spater bereits 
ίν.ατερει τεΐ τνόλει Inschr. 18 e, οτηλεΐπ,  und um die Mitte des 
IV. Jahrh. τεϊ βονλεϊ Inschr. 1911. Urns Jahr 400 wird auch in 
Oropos ohne Ausnahme -ει gesprochen: Ιόίει Inschr. 2514, τεΐ
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&νσίεν 87, τεν ivs/Χηοίεν αγα&έΐ τύγεν 26 s 27 s (neben αυτών 
269 27 9).

In  einigen Bezirken der k le in a s ia t is c h e n  l a s  hat -ην 
sclion in friiher Zeit sein -v eingebiisst Belegt sind aus Chios 
αντί] Inschr. 794  (V. Jahrh.); aus Erythrai τη βουλή Inschr. 93i 
(kurz nach 394 v. Chr.), Μαλνείη Inschr. 951 (vielleicht nach- 
traglich in -είηι geandert, s. die Benierkung S. 46; IV. Jahrh.); 
aus Priene τη βουλή Inschr. 115s (IV. Jahrh.); aus Kyzikos 
Μάνη Inschr. 134a 2 bo (VI. Jahrh.; vielleicht hat dieser phry-. 
gische Name nie ein -t im Dative besessen); aus Zeleia τη πόλεν 
Inschr. 13915 (um 330 v. Chr., neben άλλην την πόλεν 39); endlich 
aus Mylasa δημοσίη Inschr. 177is (355 v. Chr.) neben δημοσίην 
Inschr. 176n (361 v. Chr.).

Den altesten Beleg fiir -η aus ·ην enthalt eine Vaseninschrift 
aus Naukratis (II pi. 2 1  no. 729) mit τη ροδίτην. Auch 
bier zeigt sicli, dass der Verlust des v zunachst den Artikel ge- 

- troffen hat.
In dem nordlichen Ionien (in Chios und Erythrai) kdnntc man in 

_ dem Abfall des 1 aolischen Einflues erkennen, vgl. Verf. Dial. II 439 ff.

-η ι  im  D a tiv e  Sg. d e r  i-S ta m m e : πόλην aus Iasos 
; Inschr. 132s. Die haufigere Form πύλεν Inschr. 55a 139i5.se 
\  17333.45 ist nicht aus πόλην gekiirzt, sondern vom Stamme 
$ πο)>εχ- gebildet.

-ών m it gestossenem  A c c e n te  (also mit dem Akute) 
j- war im ionischen Dialekte bereits in vorhistorischer Zeit in -oi 

ubergegangen. D e rN o m in a tiv  d e r w e ib lich en  o n -S tam m e  
endigt schon im VI. Jahrh. allgemein auf -ώ: vgl. aus Chalkis 
ψλντώ Inschr. 7a, Μνρώ 7 c, Fiai 7 c 7d, Κλντώ 7 c, Ξανϊϊώ 7 c, 
Ja)gu) 7d, aus Eretria Όνησώ Inschr. 24d, aus Keos Ή χώ  
Inschr. 40, Φνλετώ Inschr. 41, aus Chios 'Λ ') ψώ Inschr. 88 b, 
aus Erythra Νοσοώ BInschr. 206C 10. Die einzige Ausnahme 
aus a l te r  Zeit macht Ξανθών Inschr. 7d (auf derselben Vase 
Fiai ζίωρώ). Da einige alte Nominative auf -ών aus dorisclien 
Dialekten zu belegen sind (vgl. B o is a c q  Dial. Dor. 154), so er- 
kliirt sich Ξανθών vielleicht aus der dorischen Beimischung des 
ionischen Dialektes jener chalkidischen Vaseninschriften. Die ver- 
einzelten Nominative auf ·ών in ju n g e n  Inschriften sind nicht 
urspriinglicbe Formen, sondern erst zu einer Zeit entstanden, als 
das auslautende -ων im Dative Sg. der ο-Stamme bereits als -d

J·
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gesprochen wiirde und durch den Kampf der phonetischen mit 
der historischen Orthographie ein Schwanken der Schreiber zwi- 
schen -ω und -on eintrat, das dann auch zu Nominativen auf -oji 
(gesprochen -o) fiihrte ( 'Λρτεμώι aus Milet CIG. 696, zfiovvaojt 
aus Cbalkis CIG. 21512, Φιλντώι aus Delos CIG. 2310a u. a. m.).

•ώ 1 m it gesch liffenem  A cc en te  (also mit dem Cirkum- 
flexe) blieb im Ionischen bis zum Aussterben des Dialektes im 
allgemeinen unverandert. Ein Yerlust des auslautenden i, der 
im Aolischen schon urns Jahr 400 beginnt, ist fur das Ionische 
niclit nachzuweisen. Das einzige Beispiel eines gesch liffen  
betonten -ώι bildet der Dativ Sing, der o-Stamme, der in den 
ionischen In s c h r if te n  aller Zeiten und Orte (mit Ausnahme 
einiger Stadte Euboia’s, s. unten) auf -ωι endigt: vgl. fiir Naxos 
die Inschriften 30i 32, fiir Keos 42i2, fur Amorgos 49 551, fur 
Paros 622.3, fiir Thasos 71o.io.ii 7222 7 3 7 , fiir Chios 8OC4. s 
D 12 8 I 9.20 82t, fiir Erythrai 9 3 i . 5.ia 9δ2ο 96io/n.i4, fiirTeos 
10δ Β 2. ΐ 5 , fiir Milet und seine Kolonieen I I 84 124 125 126 
1286*7 13 14  132i.s 134a 139 ι.2β 140ai.2.s.5 b i .s .4.6 01*2. 3. 
4.7 di 1432 1442 145i . 2 1611 163, fur Halikarnass Mylasa und 
Umgebung 17110. ss. 37/38. is. 45 173e. is. 20. 26. 29. si. 39· 43. 57.59 
Π 6 1 . 7  1771 . 3. 4. 6. 7*14 I 8O4, endlich unbekannter Herkunft 178 
1792.

Nur auf E u b o ia  koramen etwa vom J a h re  400 ab Da
tive auf - ωι und -01 neben einander vor:

O ly n th  τώι Inschr. 13A 2, τώι ν.οινώι 13B 4 neben [επι 
π]ολεμοι Inschr. 13 Αβ. Aus A m p h ip o lis  τώι δήμοι 1 4 ι : 
daniach ist auch altes TO I Inschr. 16 3 durch τώι zu urn- 
schreiben.

E re tr ia  h ti  Κηναίωι Inschr. 181 s/1 o neben iv τοϊ ιεροί ίο ■ 
(iiber 'Λμαρννΰοϊ Inschr. I 817/18 s. unten); αυτών Inschr. 19$ 
(alteres Dekret) neben τοϊ δήμοι n , αυτοί μ. ΐδ/ιβ (jiingeres Dekret). 
Im alten Alphabete TO I *=» τώι Inschr. 17. *

O ropos αντώι Inschr. 269 279; dagegen nur auf Dative |  
auf -01 in Inschr. 25: tv τοϊ ιεροί 5· is. 19· 29· 42, iv ττετευροι 42? 
tv τοϊ κοιμητηρίοι μ , εν τοϊ a . 46, τοϊ ι ε ρ ε ί ς  εαυτοί 2β, τοϊ βον· ^ 
λομένοι 43. $

Diese Dative auf ·οι lassen eine doppelte Erklarung zu: 
entweder ist -0/ aus -ωι verkiirzt vgl. Bechtel Ion. Inschr. S. 9 
zu no. 15, oder die Formen auf -01 sind gar keine Dative, son-

»
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deni Lokative, die urspriinglich in ihrer eigentliclien lokalen Be- 
deutung neben den Dativen auf -ωι gebraueht wurden vgl. 
GMeyer Griech. Gramm. 3 452 ff.

Fiir beide Ansichten lassen sich gute Griinde anfuhren. 
AVer die einleitenden Phrasen der beiden auf demselben Steine 
stehenden und etwa 50 Jahre aus einander liegenden Dekrete 19 
mit einander vergleiclit (εδοξεν τεϊ βονλψ  i und heniach αντώι, 
ί'δοξεν τέί βονλεΐ n  und heniach αϊτο ί), wird sich schwerlicli der 
Annahme verschliessen konnen, dass αυτοί sich zu αυτώι ver- 
lialt wie βονλεϊ zu βονλψ : dass also in beiden Fallen der aus- 
lautende langvokalige Diphthong v e rk iirz t ist. Da nun die 
Inschrift 25 aus Oropos. die nur Dative auf -oi enthalt, auch nur 
Dative Femin. und Konjunktive auf -ει (aus -ψ) kennt, so ist es 
an sich wahrscheinlich, dass auch hier -oi aus -ωι sich entwickelt 
hat. Andererseits wird es schwerlich ein Zufall sein. dass in der 
Inschrift 13 aus Olynth die Form auf -on in rein dativischem Sinne, 
die Fonn auf -oi aber in Arerbindung mit der Proposition επ ί, 
also in lo k a tiv isc h e m  Sinne, gelmiucht ist (auf εν τοϊ ιεροί 
Insclir. 18 aus Eretria ist weniger zu geben, weil vir  hier auch 
statt des Datives in i  ΚηναΙοη den Lokativ erwarten sollten). Es 
fallt ferner ins Gewicht, dass in der Inschrift 18 unmittelbar vor 
iv τοι ιεροί ein Lokativ auf -oZ oline tv gebraueht ist: ΐΛμα- 
ρνν&οι. AVir werden deshalb nicht irre gelien, wenn wir die 
Formen auf -o*, die sich in den Inschriften 13 und 18 finden. 
als Lokative und nicht als verkiirzte Dative auffassen. AVir kom- 
inen also zu folgendem Resultate:

Auf Euboia war im Y. Jahrh. neben dem Dative auf -ωι 
noch der alte Lokativ auf -oi lebendig und beide Casus waren nicht 
nur in der Form, sondern auch im Gebrauche von einander ge- 
schieden. Urns Jah r 400 aber begann man in Eretria und Oropos 
(nicht in Olynth!) die auslautenden langen Diphthonge ·ψ  und 
-ωι in -ει und -oi zu kiirzen, und dadurch fiel der alte Dativ 
auf -ωι lautlich mit dem Lokative zusammen.

•tji als E n d u n g  d e r 3. P ers. Sg. des K o n ju n k tiv e s  
P ra e se n tis  und A o r is t i  blieb in a lie n  ionischen Stadten mit 
Ausnahme von Oropos unverandert. Belege fUr - ψ  im Praesens: 
Inschr. 13Ac B i *  6 5 *  71 4 . 7  72is. 1 5 * 1 5  8 O B 19 C 7 8 1 δ . β . ο  

106ia (1 1 G?) 128 5 . 5. 0.7 131 s.s.o 139 is. so 17110. 28. 33. 37. is, im 
thematischen o-Aoriste Inschr. 42* 3  6 5 7  8 0 A u .n  C s  8 2 i o / u ,
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im Aoriste Imchr. 72*i (116?) I 8O3 , im passiven Aoriste 
(-?;* aus -irtt) Imchr. 4217.34 13920. Ob in yjJqur^i Imchr. 6 
das ei des alien Alphabetes richtig mit ψ  umschrieben wird, ist 
zweifelhaft. vgl. den zweitfolgenden Absatz.

Xur in O ropos ist -ηι zu -11 verkiirzt worden: εμβάλλει 
Imchr. 2640? εκτίνει u , adr/.el 9. σιγ/ωρεϊ so, εϊ 34, παρ-εϊ 26- 27, 
ττιχρίλ&ει s, αόι/.η&ει i4. Dagegen ist ει in den beiden Kon- 
junktiven άναχβηφίζει aus Amphipolis Imchr. 14i9 nnd κατε/Vm 
aus Chios Imchr. 81 is nicht aus -ψ  gekiirzt, sondem urspriing- 
liches -ει nnd als solches der dritten Person Sg. Konj. des s ig - 
m a tis c h e n  A o ris te s  entlehnt.

Diese endigte bei den kleinasiatischen Ioniern nnd zwar speciell bei 
denen der nbrdlicben (Insel- nnd Festlands-) Grnppe von Anfang an auf 
- c m : ans Chios ποιήσει Inschr. 80Aia fneben εξεληι fud&w A „ , οφλψ C., 
ιιελληι B 19, ποιήι C-), an9 Teos πατάξει Inschr. 105 By,, εκκόψει 38, ποιήσει39ϊ 
ans Ephesoe άποκρνψει Inschr. 113,. 4. s/9, επάρει *. 4. In Chios hat man 
dieses -«  anch anf den o-Aorist nbertragen: κατ-είπει Inschr. 81,8 (nehen 
den Prasentibns ποιμαίνηι δ, νφορβήι β, βοκολήι β). Wahrscheinlieh ist anch 
άναψηγίζει aus Amphipolis Inschr. 1419 eine Analogiebildung nach dem 
sigmatischen Aoriste, da der Inschrift 14 die Knrznng auslantender lang- 
vokaliger Diphthonge fremd ist (rgl. τέχνηι μηχανήι 20. «,, τώι όήμωιΊ, 
5τεωι 21).

Dass ·ει in der 3. Sg. Konj. des sigmatischen Aoristes nicht ans 
dem -ψ  des thematischen Prasens nnd Aoristes verkiirzt ist, erhellt anch 
aus πρήξοισιν 3 Plnr. Konj. Aor. Inschr. 80A ,e/,T. 20 neben λάβωισιν 3 Plnr. 
Konj. Aor. ebenda B 15/,e.

Einen urgriechischen K ο n j  u n k t i v I  m p e r f e k t i auf enthalt
eine von S tudxiczka Mitteil. X I I I  166 no. 4 veroffentliche In
schrift aus Chios (IV. Jalirh.): &νη$.ε. Diese Form ist nicht aus 
&νηι gekiirzt, sondem verhiilt sich zu ε&νε wie &νψ zu $νει. 
Da die Konjunktive auf -η im aolischen Dialekte mehifach belegt 
sirnl (Verf. Dial. I I  441) und der Dialekt von Chios Beimischun- 
gen aus dem Aolischen enthalt, so ist auch 9υη vielleicht als 
Aolismus zu betrachten.

208. 2. Durch Kontraktion entstanden.
Die bierher gehorenden Falle kommen im einzelnen in dem Ab* 

schnitte uber das „ Z n s a m m e n t r e f f e n  von Y o k a l e n “ znr Sprache 
a. Ein kurzer oder langer Vokal wird mit at, ει, οι, ccr 

kontrnhiert. So entstehen:
- fu -  im Inner» eines Wortes aus a(i)ei, ά(β)ει.
•α ν -  durch Krasis aus -ά αν-.
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-η ι-  im Innern eines Wortes aus β(σ)αι, η(σ)αι.
- η ν - durch Krasis aus -i? at>.
-w t- im Innern eines Wortes aus a(i)oc, a(F)oi.
-col- durch Krasis aus -a o*-.
-ftiv- durch Krasis aus -ο at-, -ω(ι) at·-.
b. Die im V II. Jahrh. noch mit Diaeresis gesprochenen, 

urspriinglich durch einen der Spiranten j, σ oder F von einander 
getrennten Vokale α ί  η ϊ col fliessen in at ψ  col zusammen.

209 . 3. Durch Formenausgleichung.

ιμ σ α ν  „sie gingen“ , in den Handschriften bald mit bald 
ohne l iiberliefert (das Nahere s. in der Formenlehre beim Aug
ment), verdankt sein lautgesetzwidriges i den augmentlosen For- 
men von είμ ι, vielleicht auch den alten Singularformen ψ α , 
ψον.

ω ΐ-, eine neugebildete Augmentform von ol-: z. B. αίιχετο 
Mimn. 117, ωικησας Hippon. 12, loc/.u 47, ωινοχόει Anakr. 321 , 
ώιχόμψ Phoenix 2*3 u. a. m. (das Nahere in der Formenlehre 
beim Augment). Dass hier eine ionische Analogiebildung nach 
ορννμΜ : ωρτο, ορύσσω : ωρνξα u. s. w. vorliegt, ist deutlich: denn 
das urgrieehisehe Prateritum zu oIyJo  liatte im Ionischen έοίκεον 
lauten miissen, da or/.έω auf FolyJ co beruht; ebenso ware von 
οίνοχοέω (/οίνος) lautgesetzlich Ιοινογάει zu erwarten.

- τμ σ ι,  der ionische Ausgang desLokativs Plur. der ^-Stamine, 
* ist per analogiam nach -οισι gebildet. Das urspriingliche -η -σ ι  

(vgl. ssk. άςνά-su, altbulg. zena-cliti, lit. mergo-sh), das in den alt- 
attischen Inschriften bis zum Jahre 420 v. Chr. die Regel bildet 
(vgl. M e is t e r h a n s2 95), ist fUr den ionischen Dialekt nur noch 
in zwei Formen zu belegen: -σννησιν Tnschr. 29 Naxos (zweifel- 

■ haft), όεσπόνησιν Inschr. 135 Kyzikos. In den ubrigen Inscliriften 
ί eteht -ψσι9 vgl. σοφίψσιν Inschr. 592, νυμίρψσιν 69a 1, ημ*ρη[ϊ]- 
\ αιν 8OB4 (sicher erganzt), [Ί1~]υάδψσιν 8 0 0 π /ιβ , Έρυ[\)ρ~]ψσιν 
S 936/β9 ψσιν 105Bsc. Besonders bemerkenswert ist der thasisehe 
I Dativ τψ ς  Inschr. 73i6, der entweder in seiner Eigenschaft als 
; Artikel (V e r f . Dial. I I  556) oder nach den Dativen auf ·οις 

(vgl. τοίς αλλοις Οεοίς Inschr. 738) aus dem urspriinglichen τψ σ ι  
: gekiirzt ist.

Das Nahere iiber den Dativ Plur. der v-Stamme s. in der Formen-
t lehre.
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ΰ ν η ι σ χ ω ,  μ ιμνή ισν.ω :  jene Form ist fiirs Attische auch 
inschriftlich belegt (allerdings nicht vor dera IV. Jahrh., vgl. 
Meisterhaxs * 141), diese bis jetzt nur handschriftlich vgl. Useneu 
J ahrb. f. Philol. X C I 245ff. &νηισχω und μιμνηισχω sind 
jedenfalls, ebenso wie aeol. Οταίσ/χο μιμναίσν.ω (Yerf. Dial. I I  
421) Neubildungen rait dem Suffixe -ίσν.ω (in αρ-αρ-ίσνχο, ova- 
λ-ίσνχο, οτερ-ίσ/.ω u. a.), durcli die vielleicht schon in friiber Zeit 
die alten Prasentia Ονψσνχο : dor. &νά-σγχυ und μιμνη-σν.ω : dor. 
μιμνά-σ/.ω verdrangt wurden. Bei den ionischen Schriftstellem 
ist bis jetzt nur Οτφν.ω iiberliefert: Kallin. I 19, Semon. I 17. 
Herodas I  60 und Fragm. 13 BCcheler, Herodot oft z. B. I  119 

H  41 10. S3 63ΐδ. i6 II I  109β IX  64e u. a. m.; ebenso μνηογχται 
Anakreon 944, ανα-μιμντ^σγ.εται Hippokr. P* 3* u. a. F ick will in 
diesen Fallen -ψσ/χο schreiben: doch wird sich das erst aufGrund 
inschriftlicher Zeugnisse rechtfertigen lassen.

χρηισν .ον ια ι  Hdt. Π Ι 117n, iiberliefert χρψσν,οντο, ist 
wie die oben besprochenen Prasentia χΗηισγχο μιμνηισνχο zu be- 
urteilen: es ist eine Neubildung nach den Prasentibus auf -ισνχο.

γ.λη ι σ χ ε τ α ι  ..wird genannt“ Hippokr. IX  84n , iiberliefert 
γλτ^σ/.εται, ebenfalls eine Neubildung nach den Prasentibus auf 
-icr/xo.

θ ρ η σ κ εύ ω  „heilig halten, verehren“, θ ρη σ κε ίη  „Gotte8verehrangu : 
o h n e  1 bei Herodot in der Klasse b (θρησκεύονσι Π 65 a, θρησκενσαντες II 
64a, θρησκείη II 18, 37ia); -ηιακ- in a  II 18, 37,a 65a, nur in A (-gcrx-Bl 
II 64a. Dass nie ein Iota im Stamme gestanden hat, machen Hesych’s 
Glossen Ορεξάτο* εφνλάξατο, ίαεβάαϋη, Φρέσκη * αγνή, θρεοκός* δεισιδαίμων 
wahrscheinlich.

γ lvώίσν.ειν Herodas Υ 21 steht bis jetzt allein: die iibrigen 
Quellen kennen nur γιγνώσν.ω und dies ist auch die Form der 
attischen Inschriften, vgl. M eistebhans  * 141. γιγνώκτ/.ω kann 
eine Neubildung nach den Verben auf -ίσνχυ sein, wie die oben 
besprochenen Prasentia &νηισ/.ω, γρψσ/χο, ν.λψσν.ω. )

θ ρ ώ σ κ ω  „springeu ist o h ne  1 uberliefert: Hdt. II 66,a HI 64,.* 
1293 VII 18, Hippokr. IX 90 ia (in CE).

κ λ η ι δ ώ ν  wird bei Hipponax 494 mit 1, bei Herodot IX 91 a 101,* 
obne 1 uberliefert (die homerische Form κλεηδών V 72„ ist dorch κλη- 
δών zu ereetzen). Die Form o h n e  t (κληδών  aue κλεηδών) verdient den 
Vorzug vgl. WSchulze Quaest. Ep. 282.

i;l
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. 210. 4. Aolisches -«no*- aus - ω ν σ - im Ionisclien.

λ ά β ω ι σ ι ν  aus * λ ά β ω ν σ ι  Inschr. 8OB15/16 gehort zu den 
aolischen Eleraenten des Dialektes von Chios (Verf. Dial. I I 417). 
Die ionische Form ist -ωσι.

Ebenso ist 01 im Konjunktive πρήξοισιν Inschr. 80Ale/17. 2o aolischer 
Abkunft, aber nicht aus -ωι- verkurzt 8. oben S. 442.

όρκωια ι  Inschr. 17120 (aus Halikarnass), das etwa die Bedeutung 
„man soil vereidigen“ haben muss, ist bis jetzt weder erklart noch emen- 
diert, vgl. die kritische Anmerk. oben S. 74. Ein Konjunktiv, wie )A- 
βωιαιν aus Chios, kann es nicht sein, vgl. είδέωσιν in Z. 21. W ir er- 
warten einen Imperativ oder einen Infinitiv Prasentis (vgl. παραδίδοσϋαι ef9r 
επικαλείτο) J7, δρκονν 20, πεπρήοϋω 85, φενγειν 37, επικαλύ,ν 45).

1 . Als sekundares Augment.

2 11 . Die mit av- anlautenden Verbalstamme nelimen 
im lonischen und Attischen gewohnlich das Augment in der 
Fonn 7]v- an. Es ist das eine, vielleicht auf das Ionisch-Attische 
beschriinkte Analogiebildung nach den urgriechischen Prateritis 
rp/ov zu αγω, ηρό'ον zu αρδω u. s. w.

Hipponax τ,ατ-ηνλίσϋψ  6 3 2 .
Herodot. Die nicht-augmentierten Formen des iiberlieferten 

Textes sind als spatere Eindringlinge zu betrachten: rjvda I I  57 5
— ηίόάξατο V 51 12 — ψξον  V III 305 IX  3121, ψ ξ ψ το  V 
781, ηνξανετο a : αυξ· V' V 92ci (neben αυξετο VI 1322, αυ- 
ξψ αι I  584/δ) — εξ-ηνηνε IV  173s (neben εξ-αυανΟη IV  151s)
— ηντομόληοε a: αυτό- b I I I  I 6O12 (neben αυτομόλεον I  12710).

■ Xur mit αν- : εν-ανε V II 231 s.
! Zweimal ist ηύ- in b, εν- in a uberliefert: ηνξετο b, εϋξετο a III 39 9

VI 63e. Diese Verkiirzung von ην- =  Ru- zu εν- ist auch fur den atti- 
» echen Dialekt bezeugt, aber erst aus dcm I. Jahrh. v. Cbr.: εϋξησεν CIA. 
* IV 2 no. 630b,e, kn-ενξημένον CIA. II 628 30. Jenes ενξετο in a riibrt also 
1 nicht von Herodot, sondern von spateren Abschreiborn seines Werkes her,

212 . 2. In einzelnen Nominalformen.

νηνς Hdt. ohne Vaiiante IV  152» VI 139is V III 90e.7 
926 (rrjvg a: νευς b IV  862 , νηυς a : νανς b V III 87β), Iierodas 

- 1 41, Theogn. 970 in A; vrjvv Iierodas I I  3; νηνσ ΐ  Mimnerm 
< 9S Theogn. 12 und oft bei Herodot (Bredow 260) z. Β. I  70io

L
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1G3* 166s I I  119ίο ΙΠ  45β 47s 138s u. s. w., νηνσιτιέρψος I  
180 e 193s u. a. In die urgriechiscken Formen νανς, νανσί ist 
?; aus den obliquen Casibns νηός, νψ  u. s. w. durch Formen- 
ausgleichung eingefiihrt worden.

γ ρ ή ϋ ν  ist zweisilbig gemessen bei Herodas III 39 und ebensoindem 
Fragmente eines unbekannten ionischen Elegikers (bei Cbamer Anecd. 
Ox. IV 337, 26); darnach za schliessen hat auch Hippokrates γρήϋν VIII 
448JO gesprocben. Bei Archilochos 31 wird γ ρ ή ν ς  fur das uberlieferte 
monosyllabisehe γοανς zu Iesen sein. Das η stammt, ebenso wie bei νήν; , 
aus den obliquen Casibus γρηός, γρηΐ.

Fur χ ο η ν ς  und seine Ableitungen (z. B. Πρηνλος Thlmchr. 144, 
\Πρ\%νχο; aus Styra Blnsehr. 19347, πρηντερος Bdt. n. a. m.) haben wir 
g e t r e n n t e  Aussprache der Vokale vorauszusetzen.#

Ε Ϊ .
213· Als sekundares Augment und durch Krasis.
ην-,  sekundare Augmentbildung fiir urspriingliches εν-, be- 

legt nur in ηνόον Hdt. I  211ιο, ηυδε ΙΠ  69*5 und als Yariante 
in ηνξατο b IV  767 (εΐξατο a).

Dagegen αφ-ενσα Semon. 24, ενρε Herodas IV 2; bei Hdt. stets ενοον, 
ferner εϋχετο I 31,*, προσεν/ετο I 48 6, ηροοενχοντο I 602a, ενώχεε I 126 M 
VI 129 j, ενωχήϋησαν I 31 42, ενδοκίμεε VII 227δ, ~ίμησε VIII 87 3, -ίμησαν 
III 131 |U, ενϋενήϋηααν I 66 4, εχτνομή&ηοαν I 66*, ευτνχηοαν VII 233n : in 
der Inschrift 84 pflegt man ενξάμην zu umschreiben (mdglich ist auch 
φ>ξάμφ>).

δ η ν τ ε  aus δη άντε: Archil. 60 Hipponax 78 Anakreon 13Bi j 
1 4 i  (15) 19 4 7  61 G36.7 68 89 91X.

OY. j
2 1 4 . Dass die bei Herodot als Variaute zu &ώμα liber-1

lieferte Form &ώνμα  nichts als eine Erfindung der antiken Text-1 
Recensoren ist, wurde bereits in § 145, S. 366 ff. dargelegt. Ausl 
urgriechischem *&οίνμα musste im Ionischen * &ωμα : (ϊώμαΈ 
werden, vgl. ion. φώσν,ω aus *ίρών·α%ω, ion. τρώμα aus *τρώνμαΈ 
(Belege oben S. 366) u. a. m. i

215 . J e d e s  io n isch e  ων  ist aus einer erst in der Ent-f
wickelung des ionischen Dialektes vollzogenen K ra s is  von -o,i 
-ω, -ου mit anlautendem cn·- hervorgegangen. Belege: |

ωντ ός  aus δ αυτός: Hdt. I I  26i (in R) I I  7 9 δ  IV  119u? 
V 52is VI 58s V III 420 IX  98ie gegen δ ahog  I I  148isf
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HeraMit ωί-τός 127 (bei Clemens), aber schwerlick ωντη 69 (bei 
Hippolytus) vgl. η αυτή 50.

ω ί τ ο ί  aus oi αυτοί ) όχαυτοί ) όαυτοί: H dt. I I  168c, IX  
2719 (in a: εωντοί b), IX  646 (in b: οντοι a); okne Krasis oi 
αϊτοί I  1821 Υ Π  1683.

τωυτό  aus το αυτό: ausserordentlick oft bei Hdt. (Bredow 
198), z. B. I I  4 9 207 42gi (in a) 73 i 6 82s 837 122ιδ 127u  
I I I  12io 14so 91 ic 92β 119u u. s. w.

τω ντο ν  aus του αυτοί: Hdt. I l l  7219; ohne Krasis του 
αυτοί Y 5220 IX  101 β.

τ ω ν τ ώ ι  aus τώι αυτώι: Hdt. I  5ιβ, Υ Ι 589 in b (τώι 
αντώι a). Gewohnlich ohne Krasis τώι αντώι I  36g 17122 Π  
1273 IV  6214. Wakrscheinlich ist τουτω τώ in b I I I  97β/u? dem 
τοΊι αντώι τώι in a gegeniibersteht, aus τωντφ τώ) verderl)t.

βμεωυτον,  σ ε ω ν τ ο v, εο)υτον,  ε ω υ τ η ς  aus έμβο αυτοί, 
αβο αυτοί-, εο αντου, εοαυτής:  die Belege briugt die Formenlehre 
beim »Pronomen refiexivum«. Analogiebildungen nach diesen Gene- 
tiven sind βμεωυτψ σεωντφ βωυτψ εωυττρ ίμεωυτόν σεωυτόν σε· 
ωυτψ βωντόν, εωυτών, εωυτοϊσι, ειυ ντους. Den einzigen inschrift- 
lichen Beleg fur diese Formen des Reflexivpronomens entlfalt die 
Inschr. 115 aus Priene mit βουτών  ist die Lesung richtig 
(Boeckh vermutet εωυτών), so hat 10v hier Verkiirzung er- 
litten.

τω ν  aus το αν Ilevodas IV  51.
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A.

V. Das Zusammentreffen von Vokalen.

1. Zusammentreffen im Inneru eines Wortcs.

216· Tiber keine Lauterscheinuug des ionischen Dialektes 
sind wir so ungeniigend unterrichtet, wie iiber diejenigen Veran- 
derungen, die beim Zusammentreffen von Vokalen im Innern 
eines AVortes eintraten.
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Erstens scheint es ini Ionischen s tren g e  G ese tze , die kon- 
seijuent durchgefiihrt wurden, n ic lit g e g e b e n  zu haben . Die- 
selbe Form ist fur denselben Schriftsteller bald rait offenen bald 
mit kontrahierten Vokalen sicher bezeugt. AVer die Lautgesetze 
fur ausnahmslos halt, wird in solchen Fallen natiirlich mit ..For- 
inenausgleichung" und ,,Analogiebildung“ bei der Hand sein. Ich 
mochte darin Vorsicht und Zuriickhaltung empfehlen. Altere 
und jiingere Formen sehlossen einander in der Dichtersprache 
niclit aus. Es konnte femer der eine Ionier seiner individuellen 
Anlage nach mehr zur Vokalkontraktion neigen als der andere. Ja, 
es ist moglich und sogar wahrscheinlich, dass dieselbe Form von 
demselben Individuum hei verschiedener Wort- und Satzbetonung 
verschieden gesprocben wurde, oline dass sich gerade ein Gesetz 
dafiir aufetellen liesse. Wurde sie hastig und befehlend oder mit 
geringem Accente gesprochen, so war die Kontraktion der Yokale, 
die sonst offen gesprochen sein wurden, nahe gelegt Mehr als 
sonst mussen wir gerade hier mit individuellen Neigungen 
rechnen.

Zweitens sind die Veranderungen der Aussprache in der 
Schrift nicht immer zum Ausdrucke gebracht Das g rap h isch e  
W o rtb ild  passte sich in vielen Fallen dem fortschreitenden Laut- 
wandel nicht an, sondem bheb in seiner alten Form unverandert. 
Dazu kamen dann noch die von dem Lautwandel selbst unab- 
Iiangigen Schwankungen zwischen iilterer und jiingerer Ortho- 
graphie.

Drittens haben die Texte aller ionischen Schriftsteller durch die 
ITberklugheit der alten Grammatiker und Recensoren eine tlber- 
arbeitung erfahi'en, der sich wenig Gutes nachsagen lasst: offene 
Formen wurden an die Stelle gescldossener gesetzt, weil ja der 
jjAlt-Ionier* Homer die Vokale often gebraucht hatte; nchtige 
Foimen hielt man fiir verderbt, weil sie zuiallig auch attisch 
waren, und machte sie „ionischeiu<; falsche Foimen wm*den ver- 
allgemeinert, und was dergleichen mehr geschah.

Unter diesen Umstanden ist die pnncipielle Frage, wie weit 
wir aus dem Texte der Quellen auf die Aussprache scliliessen 
diiifen, gerade fiir den folgenden Abschnitt besonders berechtigt. 
Unbeschadet des auch hier geltenden Grundsatzes, dass jeder Fall 
einzeln fiir sich gepriift werden muss, ist an folgenden Satzen : 
festzuhalten:

1 . Die ^uverlassigste Quelle bilden die Verse der a lt-

!

!



449

ion ischen  D ic h te r  und natiirlich auch die sparlichen Verse 
der Inschriften. Das Metrum giebt ganz allein und ganz un- 
triiglich Auskunft liber die Aussprache, mag die Orthographie 
,,historisch“ oder der Text durch „hyperionische“ Foraien ver- 
derbt sein.

2. An zweiter Stelle steben die In s c h r if te n : denn ihre 
Formen sind schlimmsten Falles mit alter Orthographie geschrie- 
ben, aber nicht durch die Willktihr einer irrewandelnden Gelehr- 
sainkeit entstellt

3. Am imzuverlassigsten sind die Texte der ionischen P ro -  
sa ik e r: diejenige Form, die Herodot selbst seinem Texte ge- 
geben hat und die im allgemeinen von der unserer alteren In 
schriften kaum verschieden gewesen sein wird, ist griindlichst 
zerstort. Selbst wenn wir aber alle Felder entfernen konnten, 
die spater in den Text hineingetragen sind, so wiirden wir docli 
nicht am Ziele sein. Denn Herodot hat sicli nicht nur, gleich 
den Verfassern der Inschriften, einer festen historischen Ortho
graphie bedient, sondern auch archaische Worte und Formen 
gebraucht, von denen wir nie wissen werden, ob er sie nach alter 
Weise mit offenen Vokalen oder geschlossen gesprochen hat, vgl. 
oben S. 187.

Im Folgenden ist also auf das Zeugnis der Dichter und der * 
Inschriften das Hauptgewicht gelegt.

a. Ein urspriinglicher kurzer Vokal an erster Stelle.

Allgemeines.
217. Wenn im Ionischen ein urspriinglicher kurzer Vokal 

mit einem Vokale ’ oder Diphthongen zusammentraf, so waren 
folgende vier F a lle  moglich:

1. Die zueammentreffenden Vokale blieben u n v e ra n d e r t  
und wurden offen , also zweisilbig, gesprochen. Dahei konnte

: eich zwischen ihnen ein Iota entwickeln: die iiltesten Belege dafiir 
fallen ins Ende des V. Jahrli.

2. Die beiden Vokale blieben in ihrer Klangfarbe unver- 
i andert, wurden aber e in s ilb ig , also diphthong-artig, gesprochen.

3. Der an erster Stelle stehende kurze Vokal wurde au s- 
. gesto ssen .

4. Die Vokale wurden in e inen  Laut k o n tra h ie r t .
Ho f f ma n n ,  die griechi6chen Dialokte. III. 29
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Welche clieser vier Formen eintrat, war von verschiedenen 
Umstanden abhangig: von der G-leichartigkeit oder Ungleichartig- 
keit der zusammentreffenden Vokale, von den Bedingungen, unter 
denen sie zusammentrafen (ob sie von Anfang an unmittelbar neben 
einander standen oder ob j y ob f ,  ob σ zwischen ihnen ausgefallen 
war), von der Lage des Accentes, von der Silbenzahl des Wortes 
u. a. m.

2 18 . 1. A an erster Stelle.

ά(σ)ά, ά(β)ά: stets zu ά k o n tra h ie r t.
y.αρά-όον.ίω  „aufmerken“ : aus *γ,άρά(σ)-ά, s. oben S. 319. 
‘/.ρέα  „Fleisch“ : aus *κρθ'α(σ)-a, s. oben S. 320. 
αναλίσν.ω, ά νά λω μ α  „aufwenden“: aus *άνα-(β)αλίσ/.ω, 

*άνά-(β)άλωμα} s. oben S. 320.
α τη  „Frevel“ : aus *α(β)άτη, s. oben S. 320. 
α?.ής „gedrangt“ : vielleicht aus *α-(β)άλής, s. oben S. 320. 
άγλαά δώρα (aus *ayXaF6) Andkr. 943 in einer Elegie ist homerische 

Phrase.

a (i ) £ : stets zu a  k o n tra h ie r t.

V e rb a  au f -a ok Archil. Iraper. φοίτα 4g, ta  51, ορά 54 i f 
άσχαλΰ 66 β (zweifelh.), πΧανάται 565 , έστρωφατο 33, 'ποτατο 
186. — Anakr. μναται 68. — Herodas διαιτατε I I  86, ία I  76, 
είρατά ΙΠ  78, ν.νβερνατε I I  100. — Inschr. ίίϋ-αρασΟ'ω 80C7 

aus Chios, Ιεραται 1284 προϊερασ&αιβ aus Milet, Ιεράσ&ω 1311.7 
aus Iasos. Ebenso sind bei den Elegikern und Prosaikern nur 
geschlossene Formen uberliefert.

α ρ ισ τό ν  „Friihstuck“ aus *α($)έριστον, s. oben S. 321.

ά(β)ε: offen oder zu ά k o n tra h ie r t  oder 
mit H y p h a e re s is  des a zu -c-.

Offen:
αε&λον:  offen nur in der Elegie und in den Handschriften 

des Herodot (z. Β . I  31e 422 67s 126β I I  9 1 ΐδ ): Belege s. 
oben S. 322.

άίξω Semon. 7as Hdt. I l l  80*7 Demokr. Mor. 56 N at. und 
in der Elegie s. oben S. 323.
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άέν.ων: bei Theognis, iiberwiegend bei Herodot und ver- 
einzelt bei Hippokrates, Belege s. oben S. 322.

άελτ ττον  Archil. 74ι, άελτττίης 54 s; Hdt. άελτττον I  I l ls ?  
άελτττεοντες Y II 1 6 8 i 2.

άεργος  in der Elegie, vereinzelt bei Hippokrates: s. oben
S. 322, ebenso εκά-εργος in der Elegie.

-α -έ της :  εξηκονταετή Mimnerm 62, όγδωκονταέτη Solon 20 4 *, 
Hdt. τετραετής I  19924 IV  1877, ττενταετης I  1365. 6? δεκαετής 
I  114ι, είκοσαέτης I  136g. 

ν.ατακαέντα Hdt . I  51s.

Offen mit v o k a l t e i l e n d e m  1 :
Φαιεννου Thlnschr. 185 aue * ΦάΓεννος : Φάεννος, vgl. § 183, S. 424.

Kontrahiert:

ά&λον:  in den Inschriften und bei Arehilochos, Herodas, 
Theognis, Xenophanes und Hippokrates, Belege s. oben S. 322.

αν.ων: vereinzelt bei Herodot und Deraokrit, Belege s. oben
S. 322.

αργός  „untatig“: bei Hipponax, Herodot, Demokrit und 
Hippokrates, Belege s. oben S. 322.

άρ&η-  passiver Aorist zu αερ- „heben“ : bei Anakreon, He- 
rodot und Hippokrates, Belege s. ol)en S. 322.

ά λ λ ά ν τ α  „Wursta Hipponax 48, s. oben S. 322.
Κ ά ρ ε ς , Καρών u. s. w.: s. oben S. 323.
IJber α λ ή ς  „gedrangt, geecliaart“ aue *α{ΐ)αλής  Oder *&(^)βλής vgl. 

oben § 97 S. 320.

Hyphaeresis des a.
π ε ν τ - ε τ η ρ ί ς  Hdt. I l l  97 17 IV  94d V I I l l s  aus *ττεντα- 

(Ρ)ετηρίς neben τετραέτεα IV  1877, ττενταετης I  136 β, πεντα- 
ετεος I  136 s, είκοσαέτεος I  136 c. Dass der Accent dem -a-c- 
folgte, Avar die Ursache der Hyphaeresis; dabei kann seine Lage 
gerade auf der zweitfolgenden Silbe ausschlaggebend gewesen 
sein, vgl. νεοσσός neben νοσσιη, νενοσσενμένος.

a ( i ) u :  stets zu a k o n tra h ie r t .

V erba  a u f -αω: Analcr. συνηβάν24^ 44. — Phoenix κηράν 
2io. — Inschr. φοιτάν 25a aus Oropos, εσοράν 165s aus Samos. 
— Ebenso -av in den Prosa-Texten.

29*
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ά(σ)ει: in a  k o n tra h ie r t
δ ικ ά ν  Hdt·. 1 974, δ ια α κ ε δ ά ν  I  79s: Infinitive Futuri aus 

* 0Γ/Μ-(σ)-ειν, * σκεδά-(σ)-ειν.

ά(β)ει: o ffe n  oder zu a k o n t r a h ie r t
Offen.

αεί ρω aus *ά(β)ερχω: Herodot und Hippokrates, Belege 
oben S. 324.

α ύ ρ α i aus *α{β)έρσαι: die Indikative παρηειρε ArchU. 94a, 
ήειρας Herodas V II 64 erweisen einen offenen Aoriststamm άειρα-, 
der auch bei Herodot neben αρα~ iiberliefert ist, Belege s. oben 
S. 324.

Καειρα  aus *Κά(β)ερχα: Hdt. I  92ιβ 146π V 88*.
α δ ά ύ ς  Hdt. V 909 IX  46s (uberl. άδαίες), vgl. auch 

δαείς Solon 13 50.
Kontrahiert.

αρα-  aus *ά(β)εερα-: inschriltlich, bei Semonides, Herodas, 
Herodot und Hippokrates, Belege s. oben § 103 S. 323ff.

Uber άϊρω  neben άείρω 8. oben S. 324.
In dem Namen Φάνόμ αχο ς  Inschr. 145 warde oben S. 324 ein 

ionise bee φανός (aus φαεινός) gesucht: doch kann das a auch lediglieb 
anf metrischer Dehnung beruhen (ebenso in Φάνοκρίτη Inschr. 90).

5 *
α(χ)η,  <χ(£)ηι: stets zu a, a t k o n tra h ie r t. 

όραι  =  *δράψ Semon. 7 1 5 . — Ebenso bei den Prosaikem 
-a und -άι.

Ά&ηνας  Inschr. 166 ans Αΰηνάης =  Ά&ηνάίης.

α(β)η:  offen oder in a k o n tra h ie r t .  

Offen:
αηδόνος Archil. 156.
αηδής,  αηδίη  offen iiberliefert bei Demohr. Mor. 54 N a- 

t o r p , Hippokr. P® 11 *1 .
Λανάη  Hdt. (Belege S. 323).

' δαη- „kundig sein“ in: αδαής Inschr. 107* (im Pentameter) 
Hdt. Π  49*, δεδάγκε 165s.

καη- „brennen“: Hdt. κατεκάη Π  180$, κατακαήναι I I  107ι* 
,u. s. w.

Offen mit v o k a l t e i l e n d e m  1.
Δ α νά ιη  Inschr. 127, Π α μ φ ά ι η ς  ThInschr. 19e : 8. oben S. 424.



Unsprung und Lesung des Namens Ά η  ραίων  ΟίΗρσίωνΤ) Insehr. 51 
sind zweifelhaft.

Kontrahiert.
αδής, α δ ίη  aus *ά(β)ηδής, *ά(β)ηδίη: Belege s. oben S. 323. 
δαμονες  Archil. 34 (iiberl. δ αή μονές): s. oben S. 323. 
J a v a  Hekataios 358 aus *Αανά(β)η: s. oben S. 323.
Κ άρ Archil. 24 aus *Κα(β)ήρ: s. oben S. 323.

ά(ζ)ει:  stets zu at  k o n t r a h ie r t
V e rb a  a u f  -αω: Archil, οραις 871 882 . — Semon. οραι 

7 so, γεΚαιΊ**· — Hippon. αρειάις 65ι, λαιμάι 76 (in Fragm. 52 
ist περνάς, Particip von περνημι, zu lesen). — Anakr. εα-ν.ατ- 

|  οραις 1β, ηβαις 18s. — Herodas γε?.αις I I  74, εραις Π  79, εν- 
£ γε)*αι I  77, «ρα(7] V II 61, δρμαι I I I  8 , φοιται V II 99. — 
|  Insehr. Ιπερωτάι ionische Anfrage an das Orakel zu Dodona 

Saraml. GDI. 15612.
§ Ebenso bei den Prosaikem -<ug, -at.

ά(σ)ει: in at k o n tr a h ie r t .
ε λ ά ί ς  Hdt. I  207i9, διεξελαις V 52ιο, δ ι α σ κ ε δ α ι ς  V III  

|  6819, Futura aus *-α-(σ)-εις.

I  ά(β)ει:  offen oder in at k o n tra h ie r t.
I  Offen.
I  αεί  δω: Archilochos, Anakreon, Phoenix, Herodas, Theognis, 
I  Herodot, Belege s. oben S. 324.

άεικές ,  ά ε ι /Λ λ ιο ς :  Theognis, Herodot und Hippokrates, 
Belege s. oben S. 325.

I  εναεΐ  Hdt. Π  117s u. ahnl. 
f  Kontrahiert.
ν α ιδωι  Archilochos, Anakreon, Phoenix, Theognis, Heraklit, 

Belege oben S. 324.
Ober α ϊ κ ί ζ ω ,  α ΐ κ έλ ιο ς  aue *ά-(β)ϊκίζω oder *&-{β)εικίζω (in diesem 

Falle αικίζω zu lesen) vgl. oben S. 324 ff.

a(i)o: stets zu to k o n tra h ie r t .
V e rb a  a u f  -άω: Archil, ν.νν.ώμενε 6 6 1. Fur das ttber- 

lieferte δρώντα 65 2, vor dem eine Syllaba anceps im Verse fehlt 
(man pflegt [με] zu erganzen), ist wahrscheinlich δρίωντα zu 
lesen, umgesetzt aus * δρήοντα, von einem Prasens δρήω, das im 
Ablaute zu δράω stelit. — Semon. δρώντες 7 m , πλανωμένη 7 u ,
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λωβωμένη 7 ι<>9 , άμφιδηριωμένονς 7ns. — Mimnerm πτοιώμαι 
5 s. — Hipponax άριχώμαι 104, μαδώντα 23, ν.ατηρώντο 11. — 
Herodas φνσώντες Π  32, δρώντa V 28, ίσσώμαι VUE 19, 
όριγνώνται V II 37. Auf πηδέω fiihrt ηηδενντα H I  96, wenn 
es nicht verderbt is t — Inschr. ενικών 1 Sg. 165i. Vielleicht 
auch εξορχώιτων 6hi (von έξορχαω — θίορκοω), wenn kein Lese- 
oder Schreibfehler vorliegi — Ebenso bei den ionischen Pro- 
saikern.

ά(σ)ο: o f fen  oder in o k o n t r a h ie r i  
Offen.

γηραος:  Archil. 116 (im Iambus); Mimnerm 2e; Herodofs 
Ιπ ί  γήραος ονδφ Π Ι  14s? ist aus o 348 λ ' 60 Ω 487 entlehnt.

•a a -o aus *·σα-(σ)ο in der 2 . Pers. Sg. Aor. Med.: offen nur 
in ηραο Xenophanes 5 i ; die bei Herodot offen iiberlieferten For- 
men εργασαο I  4διο Π  115ΐδ, εχρήσαο I  1175 9 εμψήσαο H I  
32i6, προσεχτησαο I I I  120is u. s. w. sind ohne Zweifel ge- 
schlossen gesprochen worden.

Kontrahieri
χρέως Hdt. I I  41g aus *χρέ(β)α(σ)-ος, διχρέων aus Chios 

Mittheil. DAI. Χ Π Ι 166 no. 4s (aus *διχρέβασ-ον? *διχρέβασ·£ον?).
-αω  aus *-σα-(ο)ο: Archil, εψράσω 941 , έδέξω 101.

a(F)o: o ffen  oder zu ω k o n tr a h ie r i  
Offen.

φάος  aus *φα(β)ος: Archil. 74s Semon. I 19 Theogn. 569 
1143 Heraklit 77.

- ναός  „fliessend“ aus *-να(β)ος (vgl. ναύει* §έει Hesych): 
άένναόν Heraklit 111, αέναος Hdt. I  1457, αείναον I  9316.

αάος  aus *αά(β)ος: δοχέονσι σαόψρονες εμμεναι ανδρες 
Phokgl. 9 ist eine homerische Eeminiscenz vgl. Φ 462 ovx αν με 
σαόφρονα μν&ησαιο εμμεναι.

α γλ α ό ς  aus *άγ?.α(β)ός: Kallinos αγλαόν 16; die Erganzung 
*Λγλα(ό)νϊ/.ος Blnschr. 19433 ist zweifelhaft, vgl. die Anmerkung 
B e c h t e l ’s ; ίΑγλαοχνδης Thlnschr. 20& (nach 200 v. Chr.). 

' Λ α ν α ό ν  Hdt. Π  9119 V II 94s.
Φραόρτης  ϋΓΛ. I 73* 964 102*. ,9 103, entspricht dem alfcpereischen 

Fravartii Inschr. v. Behietan II 17 66 69 71 73 93.
Kontrahieri

α γλ ω -  aus *άγλα(β)ο-: aus Terone 'Λγλώχρ[ιτος\ CIA. Π
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3396; die ubrigen Belege von den Kykladen: aus Naxos *Αγλω- 
σ&ίνης Yerfasser von Ναξιχά Pollux IX  83; aus Keos 'Αγλώ- 
ν,ριτος D ittenberger Syll. 79 54, 'Αγλωχλείδης Mus. Ital. I  207
110. 18 A 6o, 'Αγλώνιχος Blnschr. 50 b 11 ; aus Amorgos 'Αγλώχαρος 
Inschr. 52, Ιά(γ)λω&έστης Blnschr. 37, ’Αγλοίχριτος Mitteil. D A I.
I  336 no. 7 c i;  aus Delos 'Αγλωγειηης Blnschr. 55 no. I 7 ; aus 
Thasos 3Αγ),ωφάνης CIA. Π  4a29, 'Αγί^οφών CIA. I I  4bgi 
Thlnschr. 6 3 . 14 Blnschr. 78a i; aus Mykonos 'Αγλω- D itten
berger Syll. 433g8; aus Tenos Άγλω χ- L e B as Π  1866 21 , 
Αγλωγένης AGIBrit. Π  377ιβ.

σώς, σω-  aus *σα(β)ος: Semon. σωφρονύν lios; Hipponax 
σωφρονέστατον 452; Hdt. σώς I  2427 I I I  1248 IY  768 (oder 
entstand dieses aus σώος?), σωφρονέίν I I I  35β 642o u. a. m. 
Daneben im Ionischen σώος : σόος, vgl. unten -ωβο-.

- o w n -  aus *-σά(β)οντ- : Σνλοσώντος Hdt. Y I 132*12 25s, 
-m  ΙΠ  395 1464 1474 1492, -vra I I I  396 1398 140u  1442.

φω - aus *φα(β)ο~: Inschr. Φω-ν.ρίτη 156a2 , Φώ-ν.ριτον 
Blnschr. 57i aus Delos; Hdt. ψώς „Licht“ I I  629 1328 I I I 7 9 i 4.

-φ ώ ν τ - aus * -φα(β)οντ- in den obliquen Casibus und Ab- 
leitungen der Namen auf -φών aus *-φαβών: z. B. Αημοφώντν 
Inschr. 140a2, 'Αγλωφώντος (Belege s. bei άγλω-), Φωντίδης 
AGIBrit. IV  1, no. 923b* u. a. m.

-ωρδς  aus *-α-{β)ορός: τιμωρός, τιμιορέω oft bei Hdt. z. B.
I I  141» V II δ »  171c I  14120 I I  63 ,3 V III  144n .

liber die Namen Μάοψαος Inschr. 7g , Ώοπραόννωι Inschr. 17343 
(karisch) iet Nalieres nicht bekannt.

a(i)ov:  stets zu ω k o n t r a h ie r t .

V erb a  au f -άω\  Kallinos ορώσιν I 20. — Semon. άντώσιν 
774 ist Vermutung. — Analcr. σ/Λρτώσα 75β. — Ilerodas χνώ 
Imptv. ( =  xvaov) V III  8 , απαντώσα V 75, γεΧώσα V I 44, 
διφώσα VI 73, πηδώσαι IV  61, πρημονώσαν VI 8, καταψωσα 
VI 76. — Ebenso bei den ionischen Prosaikern (z. B. μηχανώ 
Imptv. H d t  Π Ι  85e, Ιώ Imptv. I l l  53 1 4 ).

ά(σ)ου: in ω k o n tra h ie r t. 

ί λ ω σ ι  Hdt. I  207ιβ, Futur aus *-ά-(σ)-ουσι.

ά(β)ον: offen in
J a v a o v  Hdt . I I  98r> 1717 182io u. s. w.



ά(χ)ω: stets in ω k o n t r a h ie r t
V erb a  a u f  -αω: Archil. ylvm)v QQi , ύσορών 74e. — Minni. 

προοορών 1 g, εοορών 5*. — Anakr. γχ)λνμβώ 19?, με?*ετώμεν 
Konj. 63jo. — Herodas fur βροντεων V II 65, vr/Jcov I  51. 
ψοιτεων H I  65 konnen Formen auf -ών eingesetzt werden. 
wenn nicht etwa Prasentia auf -έω anzuerkennen sind. — Inschr. 
αΙσνμνώ(ν) 105B$/9.

Nor a- priv. bleibt vor -(*)ω- anverandert: άωρος Inschr. 56» (Epi- 
grarnm), άωρ ίη  Herodas III 29, άωρον  Hdt. II 7912 in b (ανωρον a).

a(o)or. in ω k o n t r a h ie r t
ν.ρεα v aus * γ.ρε(β)α(σ)ων von γρεασ- ..Fleisch“ : Inschr. 2531 

H d t  I  59e 73»  1199.13.» H  37» 4 7 »  168» Π Ι  I 83 992 
IV  612. 5. 19. Oder γρεάων) */Λ)ήωΐ’) χρεών?

ά(β)ω: offen oder in ω k o n t r a h ie r t  
Offen.

* ί ξ ε ο α ω ο α  Archil. 6 3 : von *οά(β)όω.

Kontrahiert
-αγλώ  v aus *·αγ)Α(Ρ)ων: 'Λγλών ThInschr. 2» , vgl. boeot 

ίΑγ)Αων.
o o j -  aus *σα(β)(υ-: σώσαι, σώσειν (ζ. Β. Hdt. Π Ι  122» 

14024), 2ιοσι- in Eigennamen wahrscheinlich aus οάώοαι, οάώσειν, 
οαωοι- vgl. des Archilochos eoaojoa; αώστρα Hdt. I  11810 IV 
9 »  (vgl. οαωστρεϊ Samml. GDI. 1660).

-σών aus *·οά(β)ων : Σνλοσών aus Samos H d t ΙΠ  1396.» 
I40j.5-16.i3 1413.

-φ ώ ν  aus * -φά(Ι)ων: ζ. Β. Ήροφών Inschr. 72 92.
-ιορός aus *-ά-(β)ωρός : &νρο)ροί Anakr. 52, &νρωρονς Hdt. 

I  120o aus &νραωρονς X  69 vgl. W Schulze Quaest Ep. 19; 
dem homeriscben πνλαωρός Φ 530 β  681 wiirde bei Herodot 
rev?χορός entsprechen, wenn diese zweimal als Variante zu dem 
gewohnlichen πν?*ονρός (s. unten bei -0.F0-) iiberlieferte Form (in 
a ΙΠ  7291 , in b Π Ι  156?) wirklich von Herodot gebraucht sein 
sollte; iiber τιμωρός s. oben bei -afo-.

-ώς aus *-α{β)ώς Part. P it:  παρεστώς Tyrt. 12». Herodofs 
εοτεώς aus ^εοτηΡώς.

a( i )o i :  stets zu ωι k o n tr a h ie r t
V e rb a  a u f  -αω: Xenophanes νιν.ώι (=» άοι) 2« .  — Inschr.
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Fur αίσνμνώι 105Bs/g ist wahrscheinlich αϊσνμνώ(ν) zu lesen. — 
Bei den Prosaikern z. B. Heft. ενορωιη I  89s, τιμωιτο I I I  1544. 
ν.οιμώιτο I I I  6813 u. a. m.

a ( f )o i :  offen oder zu on k o n t r a h ie r t .
Offen.

ά ο ι δ ή , ά ο ι δ δ ς : nur in der Elegie als homerische Formen 
άοιδάων Xenophanes 5 4 , αοιδή Theogn. 251, άοιδήι 791, άοιδοί 
Solon 29. Die bei Herodot iiberlieferten offenen Formen άοιδον 
I  24i6, αοιδψ  I  20213 I I  7 9 i3, αοίδιμος I I  794 13 5 2 1 , ετταοι- 
δην I  13214 sind zweifellos kontrahiert gesprochen worden.

άοιδοϊαιν Heraklit 111 (bei Clemens) ist verderbt.
άοίγ .ητος  Hdt. I I  34s IV  318 V 105.

Kontrahiert.
to Ιδή ,  ωίδός: Inschr. ραψωιδός 178 (altes Alphab.); Hdt. 

νΛ&αρωιδδς I  23s, §αψωιδονς V 67s, χρησμωιδέων V II 6 3 2 ; 
Hippokr. ωίδή I kfi 2041 (ωδή A); Solon ωιδήν 1 2 .

ά ν ώ σ α ι  Hdt. I 157J0 und άνωίστον  VI 66a sind falsch iiberliefert: 
lies αν-οϊοαι, άν-οίστον.

a(F)i:  offen oder zu at k o n tra h ie r t .
Offen.

7tά ϊ  ς , π α ϊ δ - aus *ττa(F)id~: Archil, π α ί  701 ; Analcr. τνάϊδ(ι) 
/17 3 (Zweifel an der Richtigkeit der Uberlieferung bei vW ilamo- 
Λνιτζ homer. Unters. 317 W eber Anaereontea 11). Bei Analcr. 
^21B ii ist παϊς, nieht παίς zu lesen.

α γ λ α ΐ ζ ε τ α ι  Semon. 7?o (jiingerer Zusatz).
I Aus dem Homer haben die Elegiker α ι ώ ν  Xenophanes 6 C, ά ι δ η ί α  
I Tyrtaeus 117, ΰ ϊ όρ ι ς  Theognis 688 u. a. m. entnommen.

Da die mit a!- anlautenden Verbalstamme bei Hdt. kein besonderes 
. Augment annebmen (Bredow 309 if.: αΐνεον, αΤτεον u. s. w.), so ist aus 

dem Prateritum ψστωοε III 12714 fiir α ϊ σ τ ώ α ε ι  III 6917 wobl offene 
. Aussprache vorauszusetzen.

In άΐσοω  ist die ioniscbe Quantitat dee a vorlaufig unbekannt s. 
oben S. 818.

Offen oder kontrahiert (metrisch beides moglich). 
π α ΐ δ ·  oder τταιδ-\ παισίν Mimnerm 3a, παίδων Kallinos 

I 17 Minin. 2ie.
κλαΐων  oder κλα ίω ν  Archil. 131.
πνρ' / .αϊής  oder ττνρν.αιής Analcr. 100g (Epigramm), vgl. 

. πνρνΜΐψ Heraklit 103.
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Kontraliiert.

ίτα ΐ£ , π α ϊ δ - : Sew on, π α ϊ l i ;  Mimnerm παισίν I 9 ; Hip- 
j'tonax παίς  38 s, παιδα  l i ,  παίδας 141 ; Anakreon παίς 21 π , 
rtal 1 j 4 i 621 631 , παιδες 451 ; Phoenix π ά ί  1β, παιδί la ;  
Herodas παίς  I  51 IV  23 27 59 8 8 , παιδίον IV  31 IX  1 1 , 
παιδί(Γ/,ον I I I  30 u. a.

π α ί ζ ω :  An filer. παίζω  755 ; Herodas παίζειν H I 63, π  at- 
ζων I I I  6 , παίζει Fragm. 14, ebenso παίστρψ  ΤΏ. 1 1  64.

δ a id  ας Herodas I I  35 (bei Homer δαϊδας, δάΐδων). Tiber 
die Aussprache des iiberlieferten δαιδός, δαιδίον bei Hippohrates 
steht nichts fest.

alv.irn  αιγ.ίζω  (vgl. oben S. 324ff.): Semon, αίγΛζοίμε&α 
134; Herodas αί/Πης H  41, αίν,ίσηι I I  46, ΥΜτ-αίγασασα V 12; 
Theogn. αίν.ελίωι 1344.

ν.λαίω: Archil, γ,λαίιο 20; Herodas γ.αταν.λαίει I  59, /.Am- 
ova a I I I  46.

Cber die Aussprache von οα).αίζω Anahr. 167, οφαδαίζω und ραΐζω 
bei Htppokr. wissen wir nichts.

Bei Hdt. Ill 29 6 Htraklit 73 107 sacht WSchulze KZ. XXIX 253 ff. 
in den iiberlieferten Formen επαΐων, επάΐοντες, επαΐοντας ein Praesens αιω 
=  * ά/είω.

219. 2. E an erster Stelle.

Allgemeines.

Wenn ε in zw e is ilb ig en  Worten oder TVortformen von 
einem folgenden 0 oder a nrspriinglich durch / ,  σ, /  getrennt 
war, so blieben die Λ okale im a llg em e in en  offen, vgl. iS olmsen 
K Z . X X X II 526 ff. W S chulze  Quaest Ep. 163 K retschmer 
Yaseninschr. 141. Doch ist es, wie die folgenden Seiten zeigen, 
unrichtig, diese Erscheinung als Gesetz zu fassen: die Dichter 
messen εα εο auch in urspriinglich zweisilbigen Worten einsilbig, 
namentlich wenn der zweite Vokal betont ist.

e(i)a: o ffen  oder in η k o n t r a h ie r t  

Offen.
όρνεα Hdt. I I  6817 aus *ορνε(/)α.
οστεα  aus *οστέ(/)α  (ssk. asthi), oft bei Hdt. (I 679 6824 

Π  41 is 754 87n ΙΠ  12s IX  834) und Hippokr.
χ ρ ν σ ε ά  Anahr. 2 1  Bio ist als jl%j gemessen.
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Kontraliiert.
ην „wenn“, aus εΐ αν) *έ(£)άν9 ist die regelmassige ionische 

Form: Semon. 7 15. 25. 69. 97, Hipponax 43 46 49e, Herodas 30mal 
(ohne einen Beleg fiir lav), Inschr. 147. ts 714.8 73.1 8OA9.1e.20 
B 15 8I 5. 14.17 1131 · 2. 7· 8 1 2 8 1 . 2.5. 5. 6.7 131 e. 7 139is 171ιβ. 
22. 33.s7, επ ην  Inschr. 42 1 7 80Cs u. s. w., das Nahere in der 
Formenlehre. Die selten vorkommende Form ίάν, εϊάν ist ent- 
weder attischen Ursprungs oder eine spatere Neubildung. — av 
„wenn“ Inschr. 25a. 12. 14.19 1803 u. sonst kann aus rj av ent- 

! standen sein. r
I ε(ι)ά : of fen iiberliefert.
I Hdt. αίγέάς IV 1897, αλωπεκίας VII 751, κννέας I I  1517 

VII 77β 781 894, λεοντίάς παρδαλέάς VII 692.

ε(σ)ά: o ffen  oder geschlossen (d. h. εα oder rj) 
oder mit H yphaeresis des ε zu -a-.

Offen.
I

-εα, - εας aus *-ε(σ)-α, *-ε(σ)-α$ im Akk. Sg. und Plur. 
Mask, und im Nomin. Akkus. Plur. Neutr. der S tam m e au f 

—εσ-. Die offenen Formen sind nu r fiir die E leg ie  bezeugt:
. Archil, κήδεα 9i, Kallinos Τρήρεας 4, Mimnerm βίλεα, Anakr. veUea 
; 942 , Xenophanes άνωψελέας 3ι, 7 €αναλοργία ψαρε(α) 3s, ebenso 
; oft bei Theognis. Die offen geschriebenen Formen der Insehriften 
• sind, wie die Iambograplien zeigen, geschlossen gesprochen worden.

-εα aus *-ε(σ)-α in der 1. Pei's. Sg. P lusqpft.: Hdt. ίώΟεα 
|SIV 1274 in a (ao&a b), ψδεα I I  1507, σννψδίαεεΐΧ  68 (-έαταε 
|ia und b). Uber die Ausspraclie steht nichts fest.

ΐαρ  „Friihling“ scheint im Nom. Akk. Sg. offen, in den 
obliquen Casibus geschlossen gesprochen zu sein: Belege s. unten. 

ενΟεαζων Hdt. I  631.
Herodot’s Imperfekta la „war“ II 19 2 , εάς I  18.715 (in a), 

ίεατε IV 1197 V 92 is stehen mit ionischer Quantitatsumsetzung 
fiir ηα, ηάς} }}άτε.

Geschlossen (kontraliiert).
Schon im V II. Ja h rli. wurde εα aus ε(σ)α e in silb ig  

(eei es nun als Diphthong oder als η) gesprochen; liber die Chro
nologic der Kontraktion von ε(σ)α in η vgl. oben S. 344. Bei 
den ionisclien Dichtern wird in der Hegel einsilb iges εα, nicht 
7 iiberliefert, und dass diese Sclireibung nicht etwa erst Ton den
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εαρος V III 1303, εαρι Ι Ι 7 5 ιο  V 31 i7  V I 43ι V II 375 V III  
10919 113 s; nur einmal hat sich noch das richtige ηρυ erhalten:
I  7713. Von den Handschriften des Hippokrates zeigt A die ur- 
spriingliche Verteilung der Stamme: in 1ΐ7ηδημΙ έαρ I ka 180 6 

18413 1912, aber ηρος I ku 180n 184ig 19113.14 199s; in Χνμ.  
εαρ V 494δ.ιο 49612, aber ηρος V 494? (freilich auch εαρι V 
494s); in ΦναΛνϋρωπ. εαρ VI 50o, aber ηρος V I 48 s 50i2.i7.i9 
(ψρος 46ai). Dagegen bilden sowohl Θ als auch der von K u e h l e -  

j λ\έιν  benutzte Vaticanus V nach den obliquen Casibus einen 
Nominativ ηρ vgl. flir Θ VI 5941 12 6ΟΟ3 , fur V (ausser den 
oben angefiihrten Stellen aus Επιδημ.1) I w 494.24 22413 ; die 

I obliquen Casus laiiten iiatiirlich auch in diesen Handschriften 
ί ηρος ηρι (vgl. z. B. I ka 396 4 9 i . i 2 5 0 i.i7 .is  5 4 i 4 22421 22613.97 

23012 VI 38013).
Hyphaeresis des -ε-.

-κλεα aus -κλε'εα: ΣερατονΛέα Inschr. 142 /3, 'ΗρανΧεα Θε- 
μιστονΧέα ΜανδρονΧεα ΜεγανΧεα ΠρονΧέα Hdt. o f t  ( B r e d o w  258);

Ι
άνΧεα Plur. Hdt. I  Einl. 4.

ενδέά Hdt. I I  1089 Sg. aus *ενδέ(β)ε(ρ)α, Υ,αταδέά  I I  
121 ae PI.; darnach ist auch mit M e r z d o r f  7ΰεριδέας V 44s fiir 
das iiberlieferte περιδέεας zu lesen.

Ob diese Hyphaeresis auch hinter anderen Vokalen als hinter 
ε eintrat oder eintreten konnte, lassen unsere Quellen nicht er- 

 ̂ kennen. Dass εα hinter v sein ε nicht einbiisste, beweist in erster 
j Linie &νη Inschr. 42 17 mit seinem aus εα kontrahierten η } vgl.
I ferner aus Hdt. διφνεα IV  9 4 , ανϋρω7εοφνεας I  1314, ν7εερ- 
:j (fvtag I I  175β, μοννοφνέας IX  837. Hinter ω ist εα erhalten 
j in σωία Inschr. 116. Nachst dem ε konnte 1 am ehesten die 
1|  Hyphaeresis bewirkt haben: v y ia  =  νγίεά ist denn auch bei 
I Hippokrates iiberliefert z. B. in A I ka 7i4 14n  V I 316o, in CE. 
Pi I I I  252i, wahrend bei Ilerodot dafiir vyda  I  812 I I I  130io.ie 
I 133c 134a steht.

ί ε(β)ά:  offen oder g esc h lo sse n  (εα, η).

I Offen.
* v i a  „neue“ Herodas V II 56 (nicht ganz sicher).

Ivvea  aus *εννεβα „neun“ Inschr. 1 6 7 . Die oflfene Aus- 
• sprache wird dadurch verbiirgt, dass sich zwischen e und a ein 

parasitieches c entwickeln konnte: ivviia Inschr. 139so.
E
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Κλε-α-  aus Κλεβ-α- in Eigennamen: Κλεαγόρη Insckr. 24a. 
ΚΗαρχοζ 831 , KUardoui 140c*. Offene Aussprache beweist 
das zwischen ε und a schon im V. Jalirh. entwickelte sekundare 
i in K'tetcr/όοψ Inschr. 76.

Geschlossen als ea oder in η kontrahiert.
Uber das Verbaltnis von εα ζπ η vgl. die Bemerk. zu ε(α)α: η.

-εβ£ aus *-εβ-άς  im Akkusative Plur. der S tam m e auf 
- 1’-: Herodas γλνχεάς V I 23; darnach mochte ich geschlossenes 
εα voraussetzen fur πηχεας πρέσβεας, ημίσεάς, επταπηγεας bei 
Hdt. ( B r e d o w  272). — ^  — w

-εά  aus * -ε /-α  im Nomin. Akk. Plur. der N e u tra  auf 
- t - :  δόρεά Herodas V III 31 aus *όόρεβά; darnach mit εα zu 
lesen διπψ.εά H d t  I I  96β, ήμίσεα VI 23is 86*s VII 1205, 
αστεα I  δ 13 M  39 15 u. a.

-ϊ}να$ aus -ε(β)αναξ: *Λρχήναξ Thlnschr. 4*.
7)- aus i-(JF)a- (Augment vor Fa·): Hdt. ηλίσγ*ετο V I I 1814r 

Π  1747 in a (a/- b), fjrdare V II 172a V 111 294 (vgl. aber εάν- 
δανε IX  5e 19a, εαδε I  Ιδ ί?  IV  14διβ 1δ33 201s VI 106 9).

η ο ε ν  εΐασεί’ Hesych kann aus εάσεν, aber auch aus εψεν 
kontrahiert sein, vgl. εησον iaoov Hesych (s. oben S. 301 ff.). 

y.oeag Hippon. 77: wahrscbeinlich ν.ρης gesprochen.
Ober die Aussprache folgender offen uberlieferten Formen lasst sich 

nichts aussagen:
i u o a i  aus * LFuoai: Hdt. iaoov III 134]9, εαοομεν ΥΙ 553, εαοας I 90e:

8. oben S. 300 ff. Die zweite Silbe von ίάοεις Anahr. 56, iaoov Anakr. 57 
iet wahrscbeinlich lang (wenigstens folgt dies fur Fragm. 56 aus dem 
gleichgebauten Verse des Aeschylns Prom. 128, zu dem jener Vers des |  
Anakreon als Parallele angefuhrt wird); wir haben dann εήοεις, εηοον zu |  
lesen, vgl. oben S. 301 ff. ^

χ ε ά ·  Aorist „giessen“ aus *χεβα·: H dt. *χέαντες IV 70* V 8 4 VII 192*, -7 
ίχέαντο  VII 43β, καταχεσμένος I 507.

δένδρεά  aus *δένδρεβα, oft bei Hdt. (Bredow 252).
Fur die ionischen Akkusative wie βαο ιλ έα  ist weder die Furze des . 

e  bezeugt (die einzigen im Verse belegten Formen sind οχντεα Herodas 
VI 72, wenn dies zu οχντενς gehort, und Ενρνμεδοντιαδεα Hippon. 851) 
noch die u r s p r u n g l i c h e  Furze des * gesichert. J

Does das Femininum δασέα  aus *6ao&Fa und nicht aus δαοεΐα «  f  
*6aoiF-ia entetand (Johannsen KZ. XXX 404 ff.), scbeint mir nicht zwin- ψ  
gend erwiesen zu sein. %

ε(β)ά:  nur gesch lossen  (k o n trah ie rt) iiberliefert. |  
l a  von *εβάω: Archil, δ ΐ Herodas I  76.
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χέάς ,  Paii. Aor. zu *γέβω : εγχέάς Anakr. 63s Xenophanes 
4s, εν.χέάς Hdt. IV  28 s. ~

χης· καταχέας Hippokr. bei Galen Exeg. 596. 
ήλω- aus *ί-(β)άλω- und *Λ -(/)αλω-: η?*ω Hdt. I  78s ΪΠ  

15i5 V II 1 9 5 2 . g V III 926 935 138« IX  3723, ήλωσαν I  842 
V 65β V II 137i4 175δ, ηλώ'ΑΟί I  83δ, ήλω/Αναι I  70is, ήλωΥ.ότι 

I I  78 is. fjloj'tsoav I  8421 V III 615 (mit vulgaren Vokalen εάλωκε 
I  209is, ίαλωνΑτας I  19126, εαλω/Ατων I  19125). Uber das a 
s. oben S. 314, § 90.

e(?)a: teils offen teils g esc lilo ssen  (k o n tra h ie r t) .
Offen:

άρτ ιαλέα  Mimnerm 1 4.

Gesclilossen (kontrahiert).
ημέρας Archil. 97 Herodas I  9 (16) I I  9 V II 66; ν μ ε α ς  I I  

60 V II 55; danach sind υμάς Herodas V I I 118 und σφάς Archil. 
27a in ν μ ε α ς ,  σψέάς  zu andern. Bei Herodot ήμέας, ύμέάς, 
σφέας σφέα vgl. B eedow 282 ff.; Inschr. ήμέας 1221 /a (VI. Jahrh.).

Auespracbe unbekannt:
δέατα Hekataios 369, δελ εάαηι  Hdt. II 703, ν π ε α τ ι  Hdt. IV 708 

gegenuber dem ν πη τ ίω  dee Hippokratee, b. oben S. 288.

ε(?)ά: offen uberliefert in
Hdt. Ι δ έ α ς  VI IOO7 , γ ε ν εά ς  I  7 π ,  ά μ φ ι δ έ ά ς  I I  69e, 

u. a. m. Darnach wird auch μνγαλέάς fur das tiberlieferte μν- 
γαλας Π  67 δ zu lesen sein.

e ( i )a i .
γ α λ α ί  Hdt. IV  192ΐδ Herodas V II 90 braucht weder un- 

richtig uberliefert noch von einer Nebenforni γαλή «— γαλεή ab- 
geleitet zu sein. Bei den Ioniern war im ganzen Singular der 
urspiiingliche Stamm γαλεψ  scbon im V II. Jahrh. in γαλψ  zu- 
sammengezogen (s. unten S. 470): es war also leiclit moglich, 
dass zu Herodot’s Zeit γαλψ  niclit mehr als kontrahiert empfun- 
den wurde und dass man deshalb zu γαλψ γαλής u. s. w. einen 
neuen Nominativ Plur. γαλαί per analogiam bildete.

e(a)ar.  offen  oder g esc lilo ssen  (in ψ  k o n trah ie rt) .
Offen.

- 6-(σ)α* 2 Pers. Sg. Med.: Archil. α7νάγχεαι 67, χαρίζεαι 
\ 75s, τέρψεαι, 79 2f (ραίνεαι 9 4 4 ; Anan. an:είξεαι le . Bei Herodot
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wird zwar oline Ausnalnne -εαι iiberliefert (Merzdorf Curtins’ 
Stud. V III 143), doch wurde dies zu seiner Zeit, wie die Dichter 
beweisen, nicht mehr ofFen gesprochen.

&εαϊς Inschr. 82.

Gesclilossen (in ψ  kontrahiert).
-i]L (-εαι) ans - ε - (a) a 1 : Semon. προνκπονηι 22 aus -ecu und 

dieses aus -εεαι (s. unten): Anakr. einsilbiges -εαι (wofiir besser 
-ψ  gelesen wil’d) in επιστρέφεαι 2 4 , πέτεαι 9^1 βόσκεαι 7 5 δ ; 
Herodas ετει'χη[ι] VI 47, ν.είσηι V III 1 , γνωσηι VI 61, πλώαηι 
Π  59 (fur -ί =  -ε/ ist -ηι m  lesen in οψηι I  1 , γ.λαυσηι V 23, 
οΐσηι V II 91).

&εαί einsilbig Herodas IV  11.

ε(β)αι:  offen in 
ί ο χ ε α ί ρ η ι  Inschr. 301 (Epigramm). 
r i a i  Herodas I  90, viaig I  75.
σ υ γ χ ε α ι  Inschr. 17133 Hdt. V II 136n, διαχεαι Hdt. V IH  

57io u. a., Κ λ ε α ί ν ε τ ο ς  Inschr. 183i.

ε ( ί ) ε :  s te ts  in u  k o n t r a h ie r t  
V e rb a  au f -έ(χ)ω: Archil. αγρει 4$, Ιηόρει 931 . — Kail in. 

αίδύσ&ε Is , δοΥ,ειτε Is . — Semon. εκ/m  28, ποιείται 1$», κι
νείται 775. — Anakr. ώινοχόει 32ι, προν,αλάται 144, ορχειται 
20$. — Herodas ευτυχεί I  88, κάλει I  7 V 9 54, κινεί VH 10, 
λυπεί V 73, χωρει I  74, άΟρειτω VI 33, τελείτω I I  48, δο/Ατε 
Π  92, εποίει IV  22, αιρύται I I I  54, διοΓ/Μται Π  56, δωράται 
VT 30, ώ&έίται IV  54, ΙΙηύαΟ'ε V II 21, ηγείσ&αι I  72. — 
Phoenix ω$ει 2ιο. — Inschr. εποίει 17, [iqgoTei 47], εποίειν 
120, επεστάτει 140ai/a bi/*, κατηγορείτω 82s, Ιιαιρείσ&ω 16$, 
τελεία 2520, Ικνεϊται 173 25 und rechte Sckmals. 3. 13, επι- 
με?ΛΪσ$αι 257, προσκαλεΐσΰαι 25ιβ·

Es unterliegt hiemach keineni Zweifel, dass alle oti’enen 
Formen mit -εε- in den iiberlieferten Texten der ionischen Pro- 
saiker von diesen selbst weder geschrieben noch gesprochen sind, 
sondem lediglich einem Trugschlusse der alten Text-Kecensoren 
ihr Dasein verdanken: daraus, dass Herodot καλε'ω, έκαλεοί' ge
schrieben und gesprochen hatte, folgerten diese, dass er auch 
καλεε, ε/.άλεε u. s. w. gesprochen haben raiisse, und setzten des- 
halb fiii· die von Herodot selbst gebrauchten kontrahierten Formen 
die vermeintlich richtigeren offenen ein.
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Dies gilt in gleicher Weise fur alle die folgenden Falle, in 
denen die Vokale -εε-, -εε*-, -εε*- und -εψ  in den Texten der Pro- 
saiker und auch der Dichter offen iiberliefert sind, aber, wie das 
Metrum und die Inschriften beweisen, schon im V II. Jahrh. kon
trahiert als -ει-, -el- und -η- geschrieben und gesprochen wurden.

Zu den Verbis auf -έω babe ich hier, wie im Folgenden, auch 
ά ρ κ έ ω ,  ΰ ν μ η δ έ ω ,  χ ελ εω  gestellt, deren Stamme nicbt sicher erm ittelt 
Bind. Fiir * τελέο-χω) * τελείου) τελέω spricht sich WSchitlze Quaest. Ep. 
361 aue.

τ ρ ε ι ς  aus *τρε(ί)-ες: im alten Alphabete τρες =  τρεις Inschr. 
80 As. β Blnschr, 63, τρεις Inschr, 254 139so 1704 177is Blnschr. 
10453 Analcr. 42 83 Anan. 32 .

Die Substantiva auf bildeten den Nominativ Plur. auf -ι-ες, s. die 
Formenlehre.

κείνος  aus *κί(ΐ)ε-νος wurde bereits obenS.402 besprochen.

-ε (ί)ε(σ)αι: durch -έία ι zu -ε'α*,
das entweder offen  bleibt oder in η k o n t r a h ie r t  wird. 

ε aus u  vor at naeh dem ioniscben Vokalkiirzungsgesetze.
Offen.

Analcr, επιδϊνίαι 12 B aus *ίπιδινέ(£)ε(σ)αι) * επιδινέιαι.
Ildt. ircaivim  I I I  34γ, διαιρεαι Y II 47 2, προ&νμεαι I  2Ο67 , 

φοβεαι I  39 β V II 52 s. ITber die Ausspraehe dieser Formen 
steht nichts fest.

Kontrahiert.
Semon. προνκπονψ  22  aus * nova(i)E(a)ai) * ττονύαι) rtoviui.
Herodas άλινδήι V 30 (iiberl. αλινδι).
Die iibliche Erklarung, dass dieses -lai durch Hyphaeresis aus -έεαι 

entetanden sei, ist unrichtig, vgl. die Bemerkung zu ·έ(Ι)ε(ο)ο·. Anders 
liegt die Sacbe, wenn -iai auf -β(/·)β(σ)αί oder -έ(σ)ε(σ)αι zuriickgeht, s. 
unten S. 467 und S. 468.

-ε(Ο ε(σ)ο-: durch -ειο-  zu -ε ο - ,
das hinter Vokalen v ie lle ic h t in ov iibergegangen ist.
Der Wandel von uo in εο erfolgto nach dem ionischen Vokal- 

kiirzungsgesetze.
-εο aus *-ε(£)-ε-(σ)ο oder *-ε(£)-ε·(σΙ)ο in der II. Pers. Sg. 

des Imperative Med. der Verba auf -έω: Ildt. αΐτέο I  906, avcu- 
ρέο V II 16is, άκέο I I I  40π , ατακνέο V 247 (-m o α), εξηγέο 
ΙΠ  72s IV 9u  V II 234i2, Ivitio V III IOO10, φοβίο V II 50s 
529 IX  120β (φοβεν I  9 s); Demolcr, Moral, ψέο 118, ηρο&νμέο 
192 (in FP) Natohp; HerodoV8 ποιεν IV  9ao V I I I IOO11 {nodo a,

Hoffmann, dio griochlschen Dlalokto. III. 3Q
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ποΐεε b V III 689) ersetzte vielleicht ein alteres ποιου aus ποιΐο, 
vgl. den nachsten Absatz und S. 476.

Eine besondere Besprechung erfordert die Form δέους H dt 
I  85w Hippokr. Y I 384 2 aus *δέ(ι)ε(σ)-ος von *δέ{%)ος „Furcht“. 
W ir sollten dafiir δέος erwarten. W S chulze hat nun die Regel 
aufgestellt (Zeitscbr. f. d. Gymnasialw. Bd. XLV11 S. 159), dass 
•to· hinter Yokalen, wenn das ε uicht etwa durch „Hyphaeresis“ 
ausfiel, in -ου- iiberging und dass δέους also durch Kontraktion 
aus *δέ-εος entstand. Dieses Lautgesetz kann an sich richtig er- 
kannt sein, — nur diirfen wir es nicht zur Erklarung von δέους 
aus u rs p r i in g lic h e m  *δέ(/)ε(σ)ος heranziehen. Denn -e(i)t- in 
*δέΐεσος war lautgesetzlich schon langst zu -α- (ε) geworden, 
ehe uberhaupt die M o g lic h k e it  einer Kontraktion von -ε(σ)ο- 
in -ov- in Frage kam. Also von *δέ(£)ε(σ)ος kommen wir auf 
lautgesetzlichem Wege nur auf *δύ1ιος und weiter auf *δάος: 
* δέος.

Nun ist es aber wohl wahrscheinlich, dass dieser mit dem 
Nominativ zusammenfallende Genetiv dem Sprachgefiihle an- 
stossig war und dass man ihn durch eine Neubildung nach dem 
Muster ‘λράτος : ν.ράτεος, also durch ein neues *δέεος ersetzte, in 
welchem die Yokale to enger mit einander verbunden waren 
(*δέ-εος nach χράν·εος)^ίils s mit ε. Dieses *δέεος scheint aller- 
dings in δέους iibergegangen zu sein, wenngleich die von 
W S chulze fiir den Lautwandel von to in ov angefuhrten ander- 
weitigen Belege (homer, δείονς, έδέον Hdt. VJUL 1616 : vgl. unten 
S. 468 und 476) recht sparlich sind.

ε(σ)ε: stets zu t i  k o n t r a h ie r t  
u ·  aus *ε-(σ)ε- im A u g m en te : vgl. oben § 171, S. 403. 
•α ς  aus *-έ(σ)-ες  im Nominative Plur. der Stamme auf -εσ-: 

Inschr. ατελείς 134b 7 1062.5.10.11.15 (in der letzteren Inschrift 
als Akkusativ venvendet). — Anakr. Λυδοειαΰείς 155 B ergk4; 
desselben Dichters /.ατηρεφέες 1 2 1  (bei Athenaeus) ist nicht durchs 
Metrum geschutzt und deshalb von mir durch νχχτηρεφεϊς ersetzt. 
Die bei Herodot, Hippokrates, Demokrit und anderen Prosaikem 
xiberlieferten offenen Formen auf ·έες sind erst von den alten 
Grammatikera nach den iibrigen offenen Formen (auf -έων, -έας) 
konstruiert

Andere Belege fur -«4- aus -ε{ο)ε- β. oben S. 402 ff.

>a



ε(σ)ε(σ)αι  wil’d εαι .
- έ(σ)ε-(a) a t  in der Π . Pers. Sg. Med. der Futura von 

Nasal- und Liquida-Stammen: Hdt. άπολαμπρννέαι I41g  (·νεται 
b), ενψρανέαι IV  9 22 , anodaviai IV  163n. Hinter i  seheint 
dieses -eat zu -r\i kontrahiert zu sein: χαριη(ι) I  90e in b (χα- 
ριεϊ a); κομιηι I I  1 2 1  ss liest Merzdorf fiir κομίση b, κομιει a.

Dieses -£ai kann aus -έεαι entweder durch Kontraktion von εε zu u  
und die darauf folgende ionische Kurzung von Vokal vor Yokal (-εαι aus 
-aat) oder durch Hyphaeresis des einen e entstanden sein.

ε(β)ε:  selten offen , gewohnlich zu u  k o n tr a h ie r t .
Offen.

-κλεες  aus *-κλεβες: Archil. Ιϊερ/κλεες 9 i 16, 'Ηράκλεες 119s.
- δ ε έσ τ ερο  ς aus *-δεβέστερος: Hdt. υποδεέστερος I  1344 

Π  2520 75β 8 6β u. δ., ενδεέστερα V II 488.
ρέε&ρον  aus *£ε.Ρε#ρον: oft bei Hdt. z. B. Π  l l i s  19e 

29i5 975 999 u. s. w.
-εε aus * -εΓε in den V erb is  a u f  *-έβω: Hdt. ε&εε, εττλεε, 

ερεε, ε'χεε, πλέετε , εχέετο (Bredow 373); nur in den Formen von 
δέω „bediirfen“, δέομαι sind die Vokale bald offen, bald kon
trahiert: είεε I  12s 318 Π  1616 1796 IV  4 3 ι8 V  33 5 387 
VI 64s V II 9 β4 14412 V III 532 8Ο4 IX  588 988 1097 neben 
εδει Π  15ι3 Π Ι  45ιο V 9 2 54 V II 2 3 u  1688 V III  6 8, εδει a: 
εδεε b IV  792, εδει b : εδεε a ΙΠ  8Ο15; δέεσ&αι Π  126β neben 
όεϊσ&αι a : δέεσϋαι b IX  810.

Da88 Hdt. sowohl ρ&ϋρον, als εδει, edu, επλει u. s. w. gesprochen 
hat, ist nach den ubrigen Quellen ale sicher anzunehmen.

Die bei den ionischen Proeaikern (Herodot, Hippokrates u. a.) all- 
gemein iiberlieferten offenen Kominative Plur. auf ·£ες von Stammen auf 
-v- und -bF- z. B. γλνκέες, βασιλέες eind nichts als Hirngeepinete der alten 
Text-Reccnsoren.

Hochet bemerkenswert iet εερδον  aus *$(/')ερδον bei Solon im Te
trameter (Politeia dee Aristotelee ed. Blabs* 167).

Kontrahiert
κλε ι τός  aus *γ.?*εβετός: Mimn. yXuxov 17, Thlnschr. Κλεϊτος 

Κλειτωνυμος 8 9 20 β.
Κλετσι-  aus *ΚλεΡεσι- (F ic k  Griech. Personenn. * 170): 

Imchr. Κλεσιος 1211 (altes Alph.).
-ε*- aus *-ε/ε- in den V e rb is  au f *-έβω : Anakr. άναχεί- 

σ&ων 42; IJerodas εδει V I 79 80 92, δειται I  79 V I 41 V II 49f 
δει ad ω IV 38.

3 0 *
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aus * (σ)ε-(σβ)ε&-: Herodas εΐ&ισ&ε Y U  126.
- ά ς  aus *-έβ-ες im Nom. P lu r. der Stamme auf-r- und -εβ-: 

Inschr. 3Ερέτριες 17 (altes Alph.) =  'Ερέτριας aus *Έρετριέβες, 
Φωκαεϊς 99, Μνλασέίς 177?.

Augmentiertes ε-(/)ε- ist bis jetzt nur geschlossen iiberliefert, 
Belege s. oben S. 404ff.

ε(β)ε(σ)α:  wird durch εεα zu εα  (mit Hyphaeresis des ε).
-δέά  aus *-δέ(β)ε(σ)α, -κ λέά  aus *-κλέ(β)ε(σ)α: Belege s. 

oben S. 461.

έ(β)ε(σ)αι  soli zu έ ε α ι ι έ η ι ,  und έ(β)ε(σ)ο  zu έεοιέον
geworden sein in: ^

δ έ ε α ι  a : δέη  b H d t  Υ Π  1619·
έδέον  in a b H d t  1616.
Sind diese beiden Formen richtig iiberliefert und aus u r-  

sp r iin g lic h e m  *δέβεσαι ,  *ίδέβεσο hervorgegangen, so ist hier 
die bei -κλέος eingetretene Hyphaeresis des einen ε unterblieben; 
man vergleiche damit aus den Inschriften δέηι und δέηται neben 
-κλης (Belege bei εβη).

Freilich konnen δέεαι und έδέεο auch jungere Neubildungen 
sein (δέ-εαι, δέ-ηι zu δέ-ομαι nach ψέρ-εαι, φέρ-ηι von φέρ-ομαι9 
έδέ-εο zu Ιδε-όμψ  nach ϊφέρ-εο von εφερ-όμην), die an Stelle 
der lautgesetzlich berechtigten Formen δέαι und εδέο traten.

ε(β)ε(σ)ο:  wird durch εεο zu εο (mit Hyphaeresis des ε).
-κλέος  Genetivzu -κλέης: -κλης, aus *-κλέβεσος: Imchr. Λεξι- 

κ)*εος 41», *Ονησικ)»εδς Λιροκ)*εδς 58, Ήρακλεδς 71» 7 3 ΐ 4·ΐ6> 
Jειvoκλεδς 74s, Μανδροκλεος 864, 'Ορσικλεδςη , 'Λστνκλεδς 8 8c 
1651, Οϊκλεδς 89b»s, ΆριατοκΧεδς 911, Πατροκλεδς 114», Πολν- 
κλεο£ 138ι, Μονσοκλεδςε, Λιοκλεδς n ;  mit jlingerer Orthographie 
-κλευς Inschr. 58 c 88 b 132e.ii.83.i2.48 u. a. m.; ebenso -κλεδς 
bei Herodot.

Α ό τ ο κ λ ή ο ς  Inschr. 155 ist eine vom Nominative ausgegangene Neu- 
bildong.

Wie dae attieche -κλέους beweist, ist in *-κλέβεΗος zuerst das A (aus
o) und erst dann das β  geschwunden; die Entwickelung von *-κλέβεΗος zu 
-κλέος ging also im Ionischen nicht etwa fiber * -κλέεΗος : *-κλ&ος, sondern 
fiber *-κλέβεος : * -κλέεος.
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ε(£)ει: stets in ει k o n tr a h ie r t .
V e rb a  a u f  -έ(£)ω\ Archil. κερτομάν 64, φιλάν  80. — Se- 

mon. ώφελάν 7 g7, &νμηδέιν 7ios, σωφρονέίν 7ιο8· — Hipponax 
[ρυφέίν 131]. — Analcr. δισκείν 40. — Herodas κινέίν V 2. — 
Phoenix λεωλογάν 2β· — Inschr. ποιεν 42 2 1 , έηικαλεν 1 7 1 4 5 , 
σκοπείν 2548, άδικεΐν 1768.9, αυναδικεϊν 177 n ,  έτειτι^ειν 2526, 
έκτιϋεϊν 42.

Darnach iet bei alien ionischen P r o s a i k e r n  -&v fur das uberlieferte 
-tW  zu lesen.

ε(σ)ει: o ffen  (?) oder zu et k o n tra h ie r t .
Offen.

i Die Infinitive ,der Futura von Nasal- und Liquida-Stammen sind bei
Herodot gewohnlich offen iiberliefert (-έειν aus *-έσειν) : z. B. άμννέειν ΥΠ 
168 c, ojtοστελέειν IV 17910, κατερέειν V 9210, u. s. w. Dass aber von He
rodot -i2v geschrieben und gesprocben wurde, scheint mir daraus zu 
folgen, dass zweimal μένειν iiberliefert ist (IV 1470 IX 1O610), wo der Sinn 
das Futur μενεΧν verlangt: bier scheint also ein urspriingliches μενεΐν von 

% den Abschreibern irrtiimlich als Prasens aufgefasst und deshalb unver- 
andert erhalten zu sein.

Kontrahiert.
- u v  im In f in i t iv e  F u t. aus *-έ-(σ)-ειν: κατερ(έ)ν Inschr. 

65 9 (V. Jahrh., die Lesung ist siclier) =» κατερέίν.

ε(β)ει: offen (?) oder zu ει k o n tra h ie r t .
Offen.

-έειν  ira Infinitive der V e rb a  a u f  *-έΡω: Ildt. ηλέειν, 
nvluvy έ>έειν} χέειν, νέειν „seliwimmen“ (νεϊν nur in b VI 80 2), 
i ) iu v  V III 140i7 (&εϊν I I I  105e) vgl. B red o w  S. 373: dagegen 
stets δεΐν 1 129is (δέον a) I I  133ίο V I 135u  IX  3321, vgl. oben 
ε(β)ε auf S. 467. Herodot hat in alien Fallen sieher die kontra- 
hierte Form gesprochen.

Kontrahiert.
- u v  aus *-έΡειν) -έειν im Infinitive der V e rb a  au f *-έΡω: 

έκχεν =  έκχέϊν Inschr. 42 2 2 aus Keos.
κλεινός  aus *κλείεινός (s. oben S. 390): Κλενογένης Inschr. 

38 aus Keos, Κλένοφανης BInschr. 4 4 au , ΚλεΙνανδρος Thlnschr. 
16e. — κλεινή Ild t. I I  135i9.

i
ε(ί)η:  s te ts  in η k o n tra h ie r t .

V e r b a  a u f  -ε(£)ω: Semon. δοκψ  7ios. — Hipponax γα μ ψ
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29 a. — Herodas αγινήτε ΙΠ  55, ήγήται V 43, &εωρήται V 46 
αιτήι I I  88, λαλήι V I 61, άλινόψ  V 30 (aus άλινδέηε =  *άλιν- 
δίεαι); zweifelhaft ist μετρή[ι} V I δ (aus μετρέψ  =  *μετρέηαή. — 
Imchr. 8OC7, ποιήται 8OC9, νφορβήι βόν,ολήι 81 β, ^π ι·
'λαλψ 171 as, πωλήι 106ΐ2, Ιεροπουήι 128β, αμφισβοχτην 139ιβ, 
δον.ήι 13Βΐ4, mit lautgesetzlichem Wandel des -ψ  in -ει: αδι/.εϊ 
25$, σνιχωρεϊ 2θ$ο·

Darnach ist bei alien ionischen Prosaikern -ή-, ~ήι for das fiber- 
lieferte -«7-, -έηι zn ecbreiben.

S t o f f a d j e k t i v e  Femin. auf -£(1 ) 17-: Inschr. \χρν]σψ 37 
(VI. Jahrh.), χαλκόν 93u  96ia. — Semon. πορφυρής lie. — 
Minin, χρυσής l i .  — Theogn. χρυσής 1293 1381. — Anakr. Fur 
das iiberlieferte e in s i l b ig e  -έη- ist -ή· zu lesen in πορφυρή 2 s, 
πορφυρήi 141 . Ebenso αργυρή 33 (iiberl. -ea und -έους), drei-  
s i lb ig  im Verse gemessen, vgl. das Metrum der Fragmente 22 
23. — Phoenix αργυρήν 2 as, χρυσήν 3s.

-Wenn Herodas χ α ΐ κ έ η ν  Fragm. 14, dreisilbig misst, so beweist er 
damit nor, dass er den Dialekt nicht vfillig beherrscbt.

Bei Herodot und den fibrigen Prosaikern eind die fiberlieferten 
offenen Formen Erfmdungen der alten Grammatiker and fiberall durch 
die kontrahierten zo ersetzen, vgl. Fritsch Yokalismus 32.

γα λ ή  „Wiesel“ aus *γαλε(ί)η: Semon. γαλής 7 so.
κ ω λή  „Schinkenu aus *ΥΜ?Ι(/)η: Imchr. ν,ωλήν 128s.4 ; 

Xenophanes /Μ?.ήν 5i.
§οδή  „JEtosenstrauch“ aus *§οδε(ι)η: Archil. §οδής 29$.
σν/ .ή  „Feigenbaum“ aus *σνκέ(ϊ)η: Archil. συν.ή 19 Bergk4; 

Hipponax σνκήν 34; Anan . σιτ/.ής 5$ (uberL σννίης). Darnach 
ist bei Hdt. σνγ.ήν fiir das iiberlieferte σ υ /Ιψ  I  I93is IV  239 

zu lesen.
λεοντήν  „Lowenhaut“ Akk. Hdt. IV  108n.
Υ,υνή ^Helm41 Hdt. IV  I 8O10: fiir χυνεψ  I  84ιβ Π  151 e. 9 

1527  162s ist Υ.ννήν zu lesen. Bei Tyrtaios wird ν.ννέψ ν.ννέιμ 
1132  offenbar in seiner Eigenschaft als homerisches Wort drei
silbig gemessen. 1

‘Ε ρ μ ή ς  aus *'Ερμέ(Ι)ης: Imchr. im alten Alphabete aus f  
Bhegion ‘Ερμήι 9, aus Abdera Έρμήι 1071 (im Verse), im ge- 5 
wohn lichen Alphabete aus Lampsakos Έρμήι 101; Hipponax |  
μήν 32, Ερμής 55B, ’Ερμή l j  161 21A  89; Anakr. ’Ερμήι I l l s  |   ̂
Epigr. (nach W eber  Anacreontea 35 echt); Herodas ’Ερμή VII | |  
74; Herodot Έρμήν V 7*. Befremdlich ist die linkslaufige Inschrift I 
Ηερμέης auf einer Vase, die nach K retschmer Vaseninschr. 59ff. |

:Λ
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aus Keos stammt. Durch die Annalime einer Dittographie 
(K betschm er) lasst sich das unbequeme E schwerlich beseitigen.

βορης: bei Hdt. ohne Variante in a und b V I 44$, Βορης 
V H  1894, βορψ  I  6 3 1748 Π Ι  97ι6 IV  2 2 1  31i 4 9 4. 9. i 3 Υ Π  
201β, Βορψ  VJLL 18 9 2 . 6. 9. 32; βορης a: -έης b Υ Π  189n ; βο- 
ρην a : -έην b I I  1014 IV  453 H 64 179a; βορψ  b : -έην a Π  
1496 H I 115δ IV  7is 17ίο I 89 20β 2 I 3 259 3 8 4 ; die ohne 
Variante liberlieferten offenen Formen βορέης Π  265 . 7 , βορέη 
V 33i VI 13912, βορέην I  727 I I  28n  9 9 i 9 148i2 (-έω a) sind 
durch geschlossene zu ersetzen, ebenso βορέης Hippokr. V I 384 8 

in Θ u. a. m.
K osen  amen a u f  -η ς  aus -έ(ί)ης: Hipponax Μιμνη 491 . — 

Anakr. Μεγίστης 41 1 , Μεγίστη 162 743, 'Λπελλης 72B. — 
Phoenix Θαλής 3i. — Herodas Θαλής Π  3 27 38 55 78, Θαλην 
I I  50, Θαλή Π  89. Der Genetiv Θάλητος I I  62 mit TJbertritt 
in die Flexion eines anderen Stammes, vgl. F ick-Bechtel Griech. 
Personenn. 2 139. — H d t Θαλής aus Milet I  74g 75s, Θαλην I  
7 5 i 2. Den mit -εη- iiberlieferten Namen 3Άριστέης IV  13i 14i.
3. 8. 14 Ιδβ.ιο 16s fiihrt ein Mann aus Prokonnesos: er selbst 
hat sich sicher Χ ριστής  genannt. Πνΰέης V III  927 stammt aus 
Aegina, Κινέης V 63«  aus Gonnoi in Thessalien: die Manner 
hiessen also in ihrem Heimatdialekte Π υθίας  und Κινέάς, und 
daraus erklart sich vielleicht das ε bei Herodot. Fiir Κελέης V 
46 s (Lakone) ist Κέλης („Renner“) zu lesen. — Inschr. 'Λττελλης 
836 132i5.42 138ig, Θαλής I I 82 (VI. Jahrh.), Λημης Inschr. 74c 
158 b BInschr. I S c u  ThInschr. 113 1310, Λεωνης Blnschr.AA&s, 
Ξένης Blnschr. 194οι (V. Jahrh.), [Χαρ)μης Inschr. 832 Nau- 
kratis I I  no. 770 777. Namen auf -έης kommen nicht vor.

Wenn in ioniechen Nominibus offenes -εη sicher iiberliefert ist, so hat 
nie ein e in f  a c h e s  \  zwischen den beiden Yokalen gestanden: γενεή be- 
ruht nicht auf *γενεχή, Ιδέη nicht auf *164,(η. Vielleicht waren die Grund- 
formen *γενεα-ΐή, *1δέα-χη.

ε(σ)η: zu η k o n t r a h i e r t .
ηι „sei“ aus *ε(σ)ηι: Pholcylides 10, Xenophanes 5u, Herodas 

£ Π Ι 45, Inschr. el ψ  2526. 27.34, ψ  17137, und bei alien Pro- 
saikern.

ε(Ρ)η: o f fen oder zu η k o n t r a h i e r t .
Offen.

όεη-  aus *όε!η-: Inschr. δέηι 139 39, δέηται 13B4. — Ildt.
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όεησει ζ. Β. ELL 155u , δέψ αι ζ. Β. ΓΠ 96τ. δεηι ζ. Β. I  90ιβ* 
dirs(Hjvai ζ. Β. Π  1329 ΙΠ  96$ 133τ 141$, δεησεσ$σι ζ. Β. Π  
1413 Π Ι  121 j 133τ.

νεη-  ?Tneu, jung“ aus *νεΡη-: Herodas νέην V lil  30 
nach Κ εχ το χ , νεψίσ/οι I  29. —  Inschr. Νεηττο?.ις Munzlegende 
Blnschr. 4 ι (V. Jahrh.). — Hdt. νεηνίης νεψίσγος νεηνις (Belege 
s. oben S. 347ff.), νεης I  60s u. a. m.

re νεη ·  aus *ττνεΐη-: Herodas ενπνί\τ^ι\ I  90. 
χεη-  aus *7.efrr : Herodas ίν.γέψ Υ Π  7.
-ν .λ ίης  aus *-ν22Ρης: Inschr. nur in Eretria und Styra vgl. 

Θεο/22τ^ Blnschr. 1945. 375, 'Ι3τ/22η£ , ΈτηγΙΧης m , Nr/.o- 
γΜ τβζ7ΐ. femer 13 Namen auf -/Μης in Inschr. 21 aus Eretria 
(zusammengestellt oben S. 15). — Herodot. Die Namen der 
Athener ΘεμιστονΙΧης (24mal) und ΜεγανΧίης I  60$/? V I 12710 

131 e sind stets mit -εης geschrieben: wahrscheinlich haben sich 
diese Manner selbst noch so gesprochen (Meistebh a n s  * 104). Da- 
gegen konnte kein Samier MondoovjJ^g IV  883.8 (IV 8 7 j i n a :  
-/2ης b) und kein Halikarnassier ΪΑγασίγΧέης I  1449 heissen: in 
dem von Herodot angefiihrten Dedikationsepigramme des Man- 
drokles IV  88 g passt 31ανδρογ).ης auch besser in den Vers. Ebenso 
ist der korinthische Name Σωσι/ΙΙης V 923 (-έης b: ·ης a V 
931) in 2ωσΓ/2ης zu andern.

· ε η ·  aus *-εΡη· in F l e x i o n s s i l b e n  ζ .B. KaUinos ελεησον  
2 i, Hdt. Ι τ έ η ς  I  1945, σ τερεήν  I  524 u. a. m.

Kontrahiert
ν η ν ι  aus *νε(Ρ)ψΐ Anakr. 14$, dazu vgL vrj aus 

samisch nach Herodian Π  912s.
γ .α τ -η γν ίη ς  Phoenix 3$ aus *&/γνίης zu *(Ρ)έ(Ρ)ηΓ/α, Pft. zu 

αγννμι : *Fay-\%μι.
/.λ η δ ώ ν wahrscheinlich aus *γ2^Ρηδών (β. oben S. 444): 

Hipponax 494 , Hdt. IX  91 2 IOI12.
-ν.λης  aus *-/Λέβης: inschriftlich in alien ionischen S tad ten 

mit Ausnahme von Eretria und Styra (s. oben). Beispiele aus 
Chalkis ΗηβανΙ.ηβ Inschr. 7 e f ;  aus Eretria in Inschr. 21 zwolf 
Namen mit -v2tjg; aus Amorgos ΗιττπονΧτβ Inschr. 48, aus Keos 
cH ‘/TLaiyj.r^g 'ΛριοτονΧτβ Φύχτ/Χης Blnschr. 44b 15. is-19, aus Delos 
€YifT/.lrjg Blnschr. 55 no. 2 4, aus Thasos zahlreiche Namen auf 
•/2ης vom H L Jahrh. an ζ. Β. Λεινο/Ι.ης ThInschr. 2 5, Κτησι- 
v2rtg 3s, *Ερατοτ/2.ης 6* u. a. m., aus Siphnos ΤιμοχΧης Blnschr.
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89; aus Chios Φιλον.λης Inschr. 8OC17, aus Erythrai ^ριστοτ,λης 
Blnschr. 206B4S C37 Coins BritMus. Ionia 124, aus Lampsakos 
3Ηπειρο/Χης Imchr. 101. aus Milet ini alien Alph. Π ασινίης  
Inschr. 118 3, Τερψιγίης Imchr. 119, aus Kyzikos Μαντί'/Χης 
Inschr. 13820, aus Zeleia Τιμο/lrjg Insclir. 13 9 2 , aus Pantika- 
paiou Στρατο/.λης Imchr. 1431, aus Samos ^αμασίγΧης Πν&ο- 
γ.λης Inschr. 167 g. 8 , aus Halikarnass Έ πι/Χης Imchr. 173 
LSchmals. 47, Adesp. Teoxpr/Xijg altes Alph. Inschr. 178, ausNau- 
kratis -γ.λης Π  no. 758, Ενγ,λής Π  no. 753 u. a. m. — Herodot: 
<Ηρακλής Π  1452.4, -ης a : -έης b I I  146s (nur -έης Π  43π). 
Ηρο/Χης ΙΠ  50 5 5 1 4 ; liber Μανδρο/Χέης, ΣωσίγΧβης, °Λγασι~ 
νΧεης s. oben.

ε(?)η: entweder offen oder k o n t r a h i e r t .
Offen.

-αλέη  (aus *-αλέΙη nach W ackernagel  KZ. X X V  271), 
offen n u r  in d e r  E le g i e :  Mimn. άργαλέης 94 16; Solon άργα- 
7£ης 4 s9, άργαλέηιαι 1337; Theogn. άργαλέη 1214 u. a.

γενεη  (vgl. oben S. 471): Imchr. γεί'εψ  624 (VI. Jahrli.) 
im Hexameter; Solon γενεην 27 ίο in der Elegie; bei Ildt. ohne 
Ausnahme offen z. B. I I  44n  100s 134n I I I  48s 122e, γενεη- 
λογέω z. B. I I  9120 1431 .3.10*11.13 I I I  75 5 u. s. w.

Ιδέη  (vgl. oben S. 471): Ildt. Ιόέης I  203u Π  713 , Ιδέψ  
I  8019 (-έαν b) u. s. w.

α δ ε λ φ ε ή  (aus *άδελψείή nach W ackernagel  K Z. X X V  
271, aus * αδε?*φεχη nach S olm sen  KZ. Χ Χ Χ Π  521) ist zwar 
bei Hdt. stets offen liberliefert z. B. I I  569 H I  3l2.s. 4. 14.91 

538/9’. doch wird er wahrscheinlich αδελφή gesprochen haben.
S t l i d t e n a m e n  a u f  - έ rj: Τεγέψ  Inschr. 8 aus Rhegion 

(um 450), Νεμέψ  aus Tliasos Blnschr. 69 (um 450), Λ ίνεψώ ν  
Miinzleg. Blnschr. 12 (IV. Jahrli.). Bei Herodot sincl alle Stadte- 
namen auf -έη offen liberliefert (Τεγέη, Τεγεηται oft, Μαντινέης 
IV  161 δ', urgriech. Μαντινέά, vgl. Β  607 Samml. GDI. 12009, 
Θνρεη I  824.se V I 76 10 u. a.). Wahrscheinlich hat Herodot 
aber -η gesprochen, da die Kontraktion schon fiir Hekataios be- 
zeugt ist, s. unten.

Kontrahiert.
-αλη  aus -αλέη: Archil, /,ερδαλη 896; Anakr. άργαλη 43δ.
γένη  aus γενεη: Aischrion γενην 1 7; Herod a 8 γενης I I 1  IV  

84, γενψ  I I  32.
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α δ ε λ φ ή  aus αδελφεή: Inschr. αδελφήι 43 (altes Alph.), 
αδε?κ[ή 173 LSchmals. 34.

S t a d t e n a m e n  a u f  -ή  aus -εη: Hekataios Μαντινή 93 
(Steph. B. s. v. Ιάγόμεια), Οίαν&ή 82 (Steph. B., aus -έη, vgl. 
ΟΙαν&εα Samml. GDI. 14797, V. Jahrh.); darnach weist B lass 
bei K C h n er  Gr. Gr. I s 210 auch Θνρή Herodian I  284 341 u. a. 
dem Hekataios zu.

-εη-  aus altiouischera -ειη- ,
Offen.

ά τ ε λ έ η ,  δρέη  u. a. m., s. unten bei τ>ει vor Vokalen«.
δωρεή ist uach Ausweis des alt-attischen δωρειά (Me is t e r - 

haxs 2 31) aus *δωρειή entstanden. Man beaebte bei Herodas 
offenes  διορεήν I I  19 neben geschlossenem γενή Η  1 32 IV  84.

K o n t r a h i e r t
In  einigen S t a d t e n a m e n  au f  - ε ίη ) -εη  ist Kontraktion 

eingetreten, wenn nicht etwa von urspriinglichem -εη auszu- 
gehen ist: vgl. Hdt. Αετκελή&εν b neben Αεκε?>εή$εν a IX  73a: 
Hekataios Φαναγορή 164 aus -εη »  -είη, gemeingriech. -ειά 
(Steph. B.), wahrscheinlich auch Ζελή, ΈρνΟ'ή, Λί&αλή u. a. m., 
s. K D h n er-B lass Griech. Gr. I 8 210ff.

ε(χ)ει:  stets zu ευ k o n t r a h i e r t
V e r b a  a u f  -e (/) 10: Archil. επικρατεί 691, κα&αιρέί 116. — 

Semon. δοκεϊ la  7ιοβ, νοεί 727, φ ορέ ί ΐβδ, εντνγεϊΐζζ.  — Minin, 
τι&εϊ 1 β 5 7 . — Hipponax δοκεϊ 741. — Anakr. φορέΐ 21 π,  
φιλεϊ 70, δοκεϊς 75a (κοεϊς 4a Vermutung von B ergk). —  Farm. 
φωνέί 2 2 . — Phoenix φιλεϊ 1β, πλοντεϊ 1 is. — Herodas δοκεϊς 
I  65 ΙΠ  42 V 17, εφαμαρτεϊς V 43, ποεϊς V I 9, φιλεϊς VI 43, 
άμι&ρεϊς VI 6, αΐνεϊ IV  47, αιτεί I I I  10, άμαρτέί IV  95, ατταρ- 
κεί I I I  63, αρκεί V 2 , δοκεϊ Fragm. 15 Βϋ., ή&εϊ Π Ι  33, καλεϊ 
V 56, ποιεί V II 86. — Inschr. τελεί 106β. i s ,  αιτεί Samml. 
GDI. 15611 .

Darnach ist bei alien ionischen Prosaikern -εΐ, -εις fur das uber- 
lieferte -έει, ·εεις zu schreiben.

ε(σ)ει: zu ει kon t rahier t .
F u t u r  der V e r b a  l iquida:  Archil. κατανανεϊ 61; Herodas 

έρεις IV  28 33 57 73 V 48 V I 59 VH 71 116, ίρεϊ I I I  35, 
διαβαλεϊς V I 22, άποκτενεϊς V 35, άρεϊτε ΙΠ  61.

Die bei Hdt. o f f e n  u b e r l i e f e r t e n  Formen χερδανέεις I 35,βΙ Sia-

I
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φΰερέει V 5112, άπο)Ιει a  (-έσει b) I 11214 sind von ihm zweifellos k o n -  
t r a h i e r t  g e s p r o c h e n  worden.

e{F)ei\  offen oder in ει k o n t r a h i e r t .
Offen.

ρέ ε ι  Mimn. 5i.
Die uberlieferten Formen ρέει χέει (Bredow 373) sind von Herodot 

wahrecheinlich kontrahiert gesprochen worden.

Kontrahiert
δ ε ϊ  aus *δέΡει,: Hippon. 6, Anakr. 98, Herodas ΙΠ  90 Y  

20 66 VI 2 31 V II 129; bei Hdt. ist δεϊ die gewohnliche Form 
der Handschriften (Bredow 373): das seltene δέει I I I  12712 
VJLil 6811 143s ist mit H erweeden zu verwerfen.

π λ ε ϊ  aus * π λέκει: Herodas Π  21.
Ion. ε ί κοσ ι  kann aue *έΙείκοσι, *έΓίκοσι oder * Ιείκοσι entstanden

sein.
ε(ί)εν:  offen in 

Σ υ κ ε ε ν ο ι ν  Inschr. 130io/n.

to.

Allgemeines.
Erst im IV. Jahrh. beginnt in den Inschriften die S c h r e i -  

b u n g  εν fiir εο aufzukommen. Vor dem IV . Jahrh. haben also 
sammtliche ionischen Autoren noch εο geschrieben: ein iiberliefertes 
einsilbiges.en ist in ihren Texten stets durch εο zu ersetzen. 
Jiingere Poeten, me der Herodas, werden sich natlirlich der zu 
ihrer Zeit liblichen spateren Orthographie bedient haben.

Es ist zwecklos, eine Statistik darliber aufzustellen, wann in 
unseren Handschriften und Inschriften εο und wann ευ geschrie
ben ist. Ein gewisees Princip lasst sich ja  freilich in der Ortho
graphie nicht verkennen: aber dieses steht in keinerlei Beziehung 
zur Auseprache. Es tritt namlich εν fiir εο friiher und hiiufiger 
im Innern eines Wortes als in den Endungen auf z. B. Kiev- 
μαχος, πλεννες, aber ί'τεος ασνεος u. a. m. (Θενδοσίης neben 
Παιρισάδεος Inschr. 144s. 4). Das erkllirt sich natiirlich daraus, 
dass in diesen Genetiven der schutzende oder nachtraglich aus- 
gleichende Einfluss der tibrigen Genetive auf -og (wie πόλιος, 
τιαιδός) die Orthographie -ενς entweder von vomherein abgewehrt
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oder wieder ausgetrieben h a t Das Gleiche gilt von den Adjek- 
tiven auf -ε(/)ο£, den Imperativen auf -εο u. a. m.

Ich habe mich also darauf beschrankt, im Folgenden nur 
einige der altesten Belege fiir εν — εο aus den Inschriften an- 
zufiihren. Naheres liber die Orthographie der Handschriften 
Herodot’s bei Merzdobf CSt. VJULL 163ff.

Nach W S chijlze Zeitschr. f. d. Gymnw. XLVlL 159 soli aus 
εο h i n t e r  Vokalen  ov geworden sein. Die Inschriften sprechen 
bis .jetzt weder dafiir noch dagegen; den recht sparlichen hand- 
schrifilichen Belegen (aus Hdt. je einmal δέους und εδέον s. oben 
S. 466 und 468) konnte AVSchtlze aus Herodot νομιονμεν Π  
17β· ανδραποδιονμενοι I 6615 hinzufiigen. Die Dberlieferung 
des Herodot fiihrt ira allgemeinen allerdings eher darauf, dass eo 
hinter Yokalen, speciell hinter 1, in εν iiberging. Denn wahrend 
bei Herodot hinter Konsonanten regelmassig εο geschrieben wird, 
steht hinter 1 ebenso regelmassig εν, so im Stamme ποιεν- =  
τζοιεο- und in den Futuris δπωριενντες IV  1724  1824, έξανδρα- 
ηοδιεννται V I 9 ΐ9, ν.ομιενμε9α V IH  62β, εναγωνιενμαι ΙΠ 837, 
άνταγωνιενμένονς V 1097, επισιτιενμενοι IX  50 7 . Dieses -εν- 
kann aber erst durch spatere Bedaktoren in unseren Text ge- 
kommen sein, die das richtig iiberlieferte ov fiir vulgar-attisch 
hielten und deshalb durch εν (d. h. durch die zu ih re r  Z e i t  
tibliche Schreibung fiir eo) ersetzten, vgl. das falsch iiberlieferte 
άν&εμενί'τας Anakr. 62 % fur άν&εμόίττας.

In  einigen Fallen ist die Lautgruppe -εο- durch „ H y p h a e -  
r e s i s “ des ε zu -0- geldirzt Dieses geschah nach M eiste r  
Herodas 810ff. nur dann, wenn der A c c e n t  auf einer dem -εο- 
fo lgenden  Silbe ruhte (vgl. auch W S chulze  Zeitschr. f. d. ■ 
Gymnasialw. X L V II 164) und wenn -εο- vor Doppelkonsonanz 
stand. Diese zweite Bedingung trifft aber nicht iiberall zu. i 
M e is t e b  fiihrt als einzige Ausnahme Κλόδεινός Blmchr. 19jai 
(Styra) an: wenn er aber bei Θοδίων Blnschr. 19s78 noch die alte ·
Doppelkonsonanz von -δΡίων nachwirken lasst, so kann er doch .
Κ).ό-δεινος (aus *Κ)*εό-δβεινος) ebenso erklaren. Ich muss freilich 
gestehen, dass mil' die Hyphaeresis des ε junger zu sein scheint 
als der Verlust des F hinter d, und dass ich deshalb in beiden 
Namen eine Hyphaeresis auch vor einfachem Konsonanten anzu- 
nehmen vorziehe. Jedenfalls ist dieselbe durch den ionischen 
Namen Θότιμος aus Naukratis sicher bezeugt
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Uberliefert ist die Hyphaeresis des ε in den Stammen k o 
alas *$ε(σ)ο-, ovr -  aus *ε(σ)οντ-, κλο- aus *κλε(/)ο-, ero-  aus 
*ετε(β)ο-, vo- aus *νε(β)ο-, ορτή  aus *ε(β)ορτή, vgl. die Belege 
bei -ε(σ)σ- und -ε(β)ο-.

Hyphaeresis hat auch stattgefunden in οιν.ώς aus *(.Ρ)ε- 
(β)θί7Μς, ονσίη  aus *ε(σ)σνσίη vgl. -eFoi- und -ε(σ)σν~.

Ein Fall der Hyphaeresis von a wurde oben S. 451 erwahnt.

ε(£)ο: selten offen, meist d ip h th o n g i s c h es  εο.
Offen.

δέος  (aus *δέ£ος) „Furcht“ Archil. 744 vgl. Hdt. TV  1155 

v n i  132i7 u. a. m.
oieov (aus * ωΓεΙον) Semon. 11.
νΛ ονέοντα  Mimn. 14s: n u r  in  d e r  E l e g i e  sind die Verba 

auf -έ{ί)ω offen.
Diphthongiscli.

V e r b a  au f  -έ(χ)ω: Archil, έφρόνεον 112, 7tονεομένη 322, πολεό- 
μενε 46, ποιεομενος 44. — Semon. φιλεοντιΊ  ee, κλονεόμενοι l i s ,  
μν&εόμενος 7 is, φορεομένη 7 40. — Anakr. φορεδμαι 38, άν&ε- 
μεδντας 62a. — Aischrion τεοιεν 14 . — Herodas (ε)δδν.εον V III  
27, ελιπάρεον V I 93; sonst εν, also αντλενμεν IV  14, τελευμεν 
V III 2 2 , ^εσνλενν V III  38, (έ)7νορνοβόοκενν Π  77, ερρίπτευν 
V III 25, άπαρνενμαι I I  74, παραιτενμαι V 72, εποιενμεσ&α 
IV  17, ν.ινευττα Π Ι  67, νοευντα ΙΠ  55, δοκευντες IV  65, <τκο- 
πενιτες  Π  99, ττοιευντες V III 21, άν&εΰντας I  52, ψοφενντα 
V II 1 1 , ο)νενμένης V II 82 (ον lalschlieh fiir εν uberliefert in 
-7C010W- V H I 41, εδόν.ουν IV  69, φρονονντα V I I 129). — Imchr. 
τελώντας 13Ββ, γεγωνεοντες 80Bia, νφορβεοντι βοτυ/.ολεδντι 81 ιο.ιι, 
τιμονχεοντες 105Ba9, μισ&αρνεόντων ΙΟ67 , ξνληγεόντων 7, τνωλεο· 
ΐδ, ετέλεον 1396, Ικνεονται, 173 Riicks. a, darnach auch αφικνε(ο)- 
μένων 25β zu erganzen.

Bei Hdt. uberwiegt -εο- mit Ausnabme des Stammee ποιεν- vgl. dar- 
uber oben S. 476.

S t o f f a d j e k t i v e  au f  - ε( ί )ος : Herodas άργνρευν IV  62 65. 
Diphthongische Aussprache ist anzunehmen fiir: Inschr. χρνσεον 
140ce 169ie A G IB rit I H n o .  481as Blnschr. 129ia 254ieu.a.m ., 
χαλν.εον Blnschr. 2241 a. -εος h*alt sich bis in die romische 
Kaiserzeit.

Ebenso hat Hdt. χρνοεος, χρνσεον u. b. w. diphthongisch gesprochen.
τεο  „wessen“ aus *τέ%ο, stets geschlossen: Archil, τεο 110;
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Kallinos τεο h ; Herod as τεο VJLLi 1, τευ H  98, οτευνεγ*α V 20 
V I 62 V II 45 (mit attischem Vokale iiberlieferfc ozov IY  40, 
οτοννεζεν VJLi 103). Bei Hdt. οζεν Merzdobf C S t V III 165.

Unbekannt ist die Aussprache von 
δ σ τ έ ο ν  ans * δ στίχον, oft bei Hdt. und Hippokr. 
π ό λ ε ο ς  aus *πό?.εχος (Nebenform zu πόλιος und π6?*εως 

aus *πό).ηίος): Inschr. 25u  50, π ρ ν τ ά ν ε ο ς  81s.

ε(χ)ο aus ειο: nur in zwe is i lb igen Formen
offen.

π λ έ ο ν  Mimn. h$ Phokyl. 4i ,  vgl. auch das zweisilbige 
π λ έ ω  Herodas Π Ι  85 (bei Semon. noch π?Αΐον 2 a), aber πλ έον  a 
Phoenix 2$. Darnach sind auch fur die Prosa die zweisilbigen 
Formen als offen, die dreisilbigen als offen oder geschlossen zu 
betrachten (vgl. π)Αον Inschr. 25 4 4 2 9 , πΙΑονος oder πϊχονος 
Inschr. 42s).

ε(σ)ο: offen oder d i p h t h o n g i s c h e s  εο 
oder mit H j p h a e r e s i s  des ε zu 0.

Offen.
ΰ ε ό ς  Mimnerm 1 10 Semon. Is  Herodas I  9, ^[eov] IY  48. 
-εο  aus *-£-(<7)0 2. P ers . Sg. Med. Die offene Aussprache 

is t nur noch fiir ArchUochos zu belegen: άγάλλεο 664, οδνρεο 66$ 
(zweifelhaft απαγγεο 67, varia lect. άπάγχεαι).

- εος  aus *-ε(σ)-ος im G en e t iv e  der £U-Stamme: offen 
mur in der  E l e g i e ,  vgl. Μίηιη. πολνάν&εος 2 i, Xenophanes av- 
&εος l e ,  Tyrtaios ξίφεος 11S4 und mehrfach bei Theognis. 

εόντα Herodas Y II 109.

Diphthongisch.
&εός Semon. 7 ι .7, Θεόγνιδος Theogn. 22.
In der Prosa ΰεός  and - ϋ ε ο ς  (beides wahrscheinlich offen ge- 

-eprocben) z. B. &εός Inschr. 26t , Eigennamen auf -ϋεος Inschr. 140ba c , 
u. e. w .; dagegen Θεο-, junger θεν- geschrieben, z. B. θεο- Inschr. 39 
1094 143* 173at neben θεν- Inschr. 1087 1103 132e 144* u. a. m.

-εο  aus *-ε- (α)o 2. Pers. Sg. Med. Archil. α)Αξεο 66*, 
γενεδ χαρίζεο 75a; — Anakr. γενεο 2g; — Phokyl. ενχεο 3 s ; — ; 
Aischrio ποιευ h  aus -έεο; — Herodas iπ  ενχεο ΙΠ  58, μέμνεο 
IV  89, ΥΜζαψενδεο I  17, αϊσχννευ I I  66, γίνευ Fragm. 13a, 
Ι'πεν  IV  39, πλψ,τίζεν V 29, σ/Απτεν V II 92.

Uber idiov ans *Ιδέ(^)ε(σ)ο β. oben S. 468.

^  βί* &
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-€og im G ene t iv e  der εσ-Stamme: Inschr. im Verse A sl- 
νομένεος 303 (VI. oder Y. Jahrh.), Τηλεφάνεος 67 β (Y. Jahrh.), 
ΠατρονΧεδς 114 2  (aus -εεος s. oben S. 468), Παιρισάδεος 145s; 
— Archil. ΛννΑμβεος 28; — Semon. ΰέρεος 7 39, τναλιντριβεδς 
74s ; — Hippon. ρίγεος 1 9 2 , τριήρεος 49 2 ; — Anakr. Καρικουρ- 
γεδς 911 ; — Iierodas τεγενς I I I  40.

Hiernacli ist fur -εος in der ionischen P r o s a  schon vom VII. Jahrh. 
an g e s c h l o s s e n e  Aussprache anzunehmen. Belege fur -εος s. in den 
Imchriften  21 ,58. , eo 22 , e 25 32 28 38 7 4 ,.5. „ . w 83 3 86 5 88 o' 89b 33 9 1 3
109,. 3 1102 114, 130j/a 13812 140d4 1443 149 154 156as 156c 164 166 
17317 u. a. m. (Belege fiir -κλέος s. oben S. 468), Belege fur -ενς 66,.2 88 a 
132 7. g. 9. ,6. ,8. 27 176, 177, (Belege fiir -κλενς s. oben S. 468).

IJber δέους aus *<$ε(τ)«(σ)ος 8. oben S. 466, uber -κλέος aus *-κλέ(β)ε- 
(σ)ος oben S. 468.

i o v τ-: Semon. τταρεδντα Herodas εοντες I I  31, ενντων 
Π  8Γ  Y I 35. ~  ~

Die Aussprache der P r o s a  (vgl. Itxschr. παρεόντος 25,2.23» έόντας718, 
έόντες 80B2B, έόντι 140a 8, παρεόντος 17128, έόντα 17135) ist nicht bekannt.

Hyphaeresis des ε.
Θο- fiir Θ ε ο aus Styra Θόχλος Blnschr. 19206 (Koseform 

zu dem endbetonten Θοχλής); Θοδίων Blnschr. 19s7e; Θότιμος 
% aus Naukratis I I  pi. 2 1 no. 781 (die Hyphaeresis trat zuniichst in 
; ΘοτΙμου Θοτίμφ ein).
t  δ ν τ -  aus ίοντ-ι in der Inschrift 1736, die durchaus rein im 

Dialekte ist, stelit der Akkusativ όντας in der Phrase τους νεω- 
ποίας . . .  τους αίε) όντας. Ich kann diesen Akkusativ nur so 
erklaren, dass die Worte oi alei οντες, die als formelhaftes 
Attribut von Amtsnamen oft vorkommen, als ein W ort gefasst 
wurden und dass deshalb, gemass den fiir den Inlaut geltenden 
Regeln, die Hyphaeresis des e von εο h i n t e r  e inem Voka le  
eingetreten ist. w

% ε(β)ο:  offen oder d ip h t h o n g i s c h e s  eo
oder mit H y p h a e re s i s  des ε zu 0 gekurzt.

; . Offen:f. t *

\\ - εος  aus *-εβ-ος im G e n e t iv e  der Stamme auf -1;-: M ttnn.
oWog 11 6.

εννε-οβολον Inschr. 25a  aus * εννεβ-οβολον: Uber die 
Aus8prache ist nichts bekannt.

εορτή:  offen bei Iierodas εορτήν V 85, ίορτψ  V I 47, vgl. 
auch Inschr. εορτή 25 34. Daneben δρτή s. unten.

I
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κλέος:  in den zweisilbigen Formen offen, vgl. κΗος Hero- 
das IX  7.

λ ε ο ν τ - „Lowe“ : Semon. Ηοντα 14a, Herodas ?J[ovra] Π  78. 
Damach ist auch fiir die Prosa offene Aussprache vorauszusetzen 
(vgl. Λεοντος Inschr. 1715, Λεοντιώς 1 5 6 a λεοντόβασις 16945).

νέος: in den zweisilbigen Formen stets offen, so Aischnon 
viov 2 i ; femer in Anakr. νεο&η)*εα 511, Herodas νεοσσοί V II 48 
neben νοσσιή s. unten.

νέος und viov werden auch in Prosa offen gesprochen sein.
φ /. iov  (ans *q>)IFov) Semon. 110 ist Vermutung.

Diphthongisch.
P r a s e n t i a  a u f  *-ε.Ρο-: Archil. εξαλεόμενος 128 (von *a?J- 

βομαι) .— Semon. αλεομενη 76i. — Herodas δ εν μα ι V  19, δενντα 
V 24.

•εος  aus *·εΙ~ος im Gene t ive  der t-S@mme: Semon. 
αστεος I n .

γ.λεο-: Anakr. Κλεοβονλωι 2 9 3a, Κ)*εοβονλου 3 ι, Κ)*εόβονλον 
3s; Inschr. Κ)*εομάνδρον im Verse 55i.

j&ko- ist auch fur die Prosa anzunehmen; vgl. KXeo- Inschr. 2216. ,9 
24b 72*Γ 83,0 101 u. a. m. neben Ι&ευ- Inschr. 2230 Blnschr. 87t 89* 
172s u. a.

νεο- „neu“: Archil. Νεοβονλης 71; bei Anakr. ist fiir νεό- 
πλντον 2 1 B 4 wahrscheinlich νηπΡ.ντον zn lesen.

Fur die P r o s a  ist wohl Νεο- vorauszusetzen, vgl. Neo- Inschr. 156b 
173 Rucks. M LSchmals. 38 neben^JVsv- Inschr. 173 Rucks.~ Blnschr. 4S. 4 
u. a. in.

Die Formen ίορτην Anakr. 54a, εορτής Herodas V 85 sind 
wahrscheinlich in Ίϊρτήν, όρτης zu andern.

IJber θεορός ,  θ ευρΖς  aus θεωρός «=* *θεη/Γορός 8. oben § 56, S. 281.
In den Genetiven auf -εος von Stammen auf - s f-  kann ε aus η ge- 

kiirzt oder eine ursprungliche Kurze sein.
H}rphaeresis des e.

ε τ ο ·  ausετεο- =  * h e fo -:Έτογλέ[_τΐ£] Blnschr. 1915 (V. Jahrh.) 
aus Styra.

κλο- aus κλεο- =  *κλε/ο-: Κλόδεινος Blnschr. 19221; κλο- 
stammt aus den obliquen Casibus Κλοδείνον, Κλοδείνωι.

νοσσός  aus νεοσσός: Herodas dreisilbig νεοσσοί V II 48, 
aber νοσσιψ  V ll  72, Νοσσίδες V II 57, Νοσσίς VI 20 22 33; 
Herodot νεοσσός Π  6 8 β, νεοσσιών b (·ιεων a) ΙΠ  1 1 1  ι*, aber 4 
νενοσσενμένα I  159ίο; Inschr. Νόσσ(ος) auf einem Henkel aus - 
Thasos Jahrb. f. Philol. Supplem. V 465 no. 13 (ebenso ist |
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(Ν)όσσο(ς) fur Μόσσο(ς) zu lesen auf einem Henkel unbekannter 
Herkunft Jahrb. f. Philol. Supplem. X  23 no. 19); Νοσσικας 
(Thasos) Blnschr. 761 Thlnschr, 62 Jahrb. f. Philol. 1868 S. 608, 
Νόσσον Thlnschr. I 8 2 ; Νοσσώ Blnschr, 206 c 10. u . Die Yerkiir- 
zung von νεοσσ- zu νοσο- sckeint urspriinglich nur eingetreten zu 
sein, wenn der Accent auf der zweitfolgenden Silbe ruhte (vgl. 
W S chulze Zeitschr. f. d. Gymnasialw. X L V II 164): doch hat 
hier schon fiiih Formenausgleichung Platz gegriffen.

δρτή  aus εορτή (richtig beurteilt von M e i s t e r  Herodas 812 
W S c h u l z e  Zeitschr. f. d. Gymnasialw. X L V I I  165): Hdt, ορτή 
I  1486.6 1 5 0 i 18 3 10 Π  40s 4 2 ao 4 7 , 0 4 8 , 6Ο13 6 1 2 6 2 5 6 3 24 
1226 Ι Π  2 9 ,o  4 8 i 2 7 9 13 9 7 7 I V  7 8 7 6 7 I 8O4 1 8 6 e V  6 7 20 
92io8 V I  1 3 8 3 .4  V H I  65i7.2o (Ιορ- aR  I 3 1 7, a I  1 4 7 7, ορ- a : 
εορ- b I  19127, ορ- b : έορ- a I I  1 5 1 3), όρτάζω Π  6 0 ι 2 (εορ- a), 

! 122g (έορ- b), I I I  2 7 12 2 9 ι0 V I I  2Ο64 I X  7 , .  Fur εορτήν
Anakr. 54s, εορτής Herodas V  85 ist wahrscheinlicli δρτήν, όρτής 
zu lesen.

s(?)o: entweder offen oder d iphthongisch .

Offen.
- a l s o - :  n u r  fiir die E l e g i e  belegt, vgl. Mimnerm αργα- 

λέον 1,0 5 5, Xenophanes γηραλέος l ie,  Tyrtaios άργαλέον 11 i7 
u. a. m. Auch μνδαλέον . . .  παρά ^Λρχιλόχω διόβροχον (Suidas) 
stand, wenn es offen gebraueht war, in einer Elegie.

ά ό ε λ φ ε ό ς  Inschr. 153 (Prosa) und so stets bei Hdt. (Bre- 
dow 153 ff.). Uber die Aussprache ist nichts bekannt.

Diphthongisch.
εμεδ ,  μ ε ο } σεδ: in diesen Fonnen haben die Dichter so 

s te t s  eineilbig gemessen, vgl. Archil, έμεδ 92 111, σεδ 7 8 4 ; Mimn, 
Ιμεδ 14*; Iiipponax μεο 62i 83 1 , σεδ 76; Analcr, μεο 76 81 , ;  
Herodas μεν I  58 59 66 I I  35 64 l i t  5 42 V 7 76 V i 41 V II 
103, σεν I  38 I I  81 V 21 39 V II 83 V III  3 8 (σον I  85).

Man pflegt ale Grundform *έμΙ-σίο anzueotzcn (Bruomann Grundriss 
II 823, GMeyer Griech. Gramm. 8 511): doch ist mir die Gleichung 
*xifo : *aefo „deiner<f =  eek. tava} lit. lave wahreclieinlicher.

1 εο aus to.

Α εόννσος  bei Anakr eonf Jeovvg in Inschr i f  ten: Belege und 
Besprechung der Fonnen oben S. 262 ff.

Hoffmann, die griecliiachon Dialokto III. 31
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e(i)ov: selten offen, meist d i p h t h o n g i s c h e s  εον.

Offen.
τέον (aus *τέ£συ) „wessen“ Archil. 95.
fiber die offene Aassprache vgl. die Bemerkung § 219 S. 458. Da· 

gegen rso  „irgend eines“ ans * τείο  A rc h il. 110.
-έονσι aus *-έχ-ονσι und τ-σι bei den Verbis

auf -έω: offen n u r  in  d e r  E l e g i e  vgl. γχχλεονσιν Xenoph. 2§, 
δοκέονσι Phohjl. 9i.

Diphthongisch.
-εο ίσ ι  und -εονσα aus *-έχ-οντ-ία bei den Verbis  au f  

-έω: Archil. όο?Αφρονεόνσα 932, darnach auch φρονεοισι 70s 
zu schreiben (iiberl. ψρονενσι). — Hipponax φρονεουσιν 73 (iiberl. 
φρονοησιν). — Phohjl. οϊγ,εονσα 5* (iiberl. οίνχνσα). — Phoenix 
Ιπαιτεονσψ  l So (iiberl. έπαιτονσ^ ) .— Herodas. Stets -εν- iiberl.: 
απαργεισιν I I I  6 , ν.ατοιγχνσιν IV  10, ποιενσι V I 69, πορ&εΐσι 
VI 1 0 1 , Particip γ.ινενσι V II 73, oi/χνσι U  94, -ενσα I  42 Π Ι 
29 IV  66 87 VI 28 40 76 90.

Darnach ist auch fiir die P ro s  a (z. B. τελεονσιν Inschr. 
13 Be, μεδεοσης 166, μεδεονσηι IO84) diphthongische Aussprache 
vorauszusetzen.

Hinter Vokalen wird -εον-, wie wir aus dem gleichen Ge- 
scliicke von -εο-, -εω- schliessen diirfen, zu -ov- geworden sein. 
Belege fehlen. Bei Herodot ist hinter Konsonanten in der Regel 
-εον- geschrieben, dagegen iiberwiegt ποιενσι bei weitem das 
seltenere ποιέονσι (Merzdorf CSt. V1JLI 170): vielleicht ist dieses 
-fit- fiir urspriingliches -ov- eingesetzt, s. oben S. 476.

ε(σ)ον: offen oder d ip h th o n g isc h  
oder mit H y p h a e r e s i s  des ε zu σν.

Offen: &εον Phoenix 2 6 Herodas I  26, &εονς Herodas 
V II 109, — εονσα Archil. 31 Herodas V I 32.

Diphthongisch: &εον Semon. 7 ιο4 , &εονς Herodas V II 99, 
— εον σαν Herodas V 16 (iiberl. ενσαν),  παρεόνσαν I  6 (iiberl; 
-εν σαν).

In ioniecher P r o e a :  Inschr. ϋεον 25tt 810. 17) Φεονς 1735, έούσης 1776 
and ebenso bei den Prosaikern.

Hyphaeresis des ε: ονσίη aus εονσιη (neben stammbetontem 
εονσα, έοΰσι), vgl. Inschr. ονσίης 176io, Hdt. ονσίης I  92 
οίσίψ  is u. s. w.
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ε(β)ου: nur offen iiberliefert.
νέους Archil. 55 (u _). Vgl. aus Hdt. νέους 1 128ο, δενδρέου 

TV 22 io in b (δένδρου a), γ,ενεονς V III 28s in a (xeworfg b) 
u. a. m.

Ι τζανα-νεδσΙΙαι  Inschr. I87.
Κ λ έ ο υ ς  Herodas I I I  92 — wenn dieses nicht aus Κί^ειοϋς 

entstanden ist.

I

ε(?)ου.
-αλεου- offen in d e r  E l e g i e :  οιδαλέους Archil. 9 4, άρ- 

γαλέου Mimnerm 2 e 4a Ityr£. 118 u. a. m.
αδελφούς Herodas II 68, αδελφού Inschr. 173 LSchmals. 40 sind nicht 

aus άδε?.φεονς, άδελφεοϋ entstanden, sondern von einem Stamme άδελφο- 
(Nomin. αδελφός) abgeleitet, der fur das urspriingliche άδελφεο- ale Gegen- 
stiick zu dem Femininum αδελφή- zu einer Zeit neu gebildet wurde, als 
die Entetehung von αδελφή- aus άδελφεη- dem Spreehenden nicht mehr zum 
Bewussteein kam.

ε( ί )ω\  selten offen,  meistens d i p h t h o n g i s c h e s  εω.
Offen.

οσχέων Archil. 84 I l l  122  IV 6110).
τ ελ έω ν  Mimn. 113. Es liegt kein Grund vor, dieses offene 

εω bei einem Elegiker wie Mimnerm, der sich an Homer anlehnt, 
zu beanstanden.

tjber πόλεως aus *πόληχος s. unten S. 520.

Diphthongisch.
V e r b a  au f  -έ(£)ω\ Archil, φιλεώ 58ι ,  εγχυρεώσιν 70s, 

ίρεω „begehre, liebe“ 68 (danach auch^pcw 25 s fur^das iiber- 
lieferte έρώ zu lesen). — Semon. δοχεώσιν Ί μ . — Analcr. ερεώ 
„begehre, liebe“ : uberl. ερώ 3 i 891 (vgl. ερεώ Arch. 68) διοσκεώ 
3s, ομιλεών 21 η, φορέων 21ιο, φιλεώ 72Β~94ι, μισεώ 74i. — 
Phokylides ατταιτεών 16a. — Ananias φιλεώ 4*, δοχεώ 5 q (rca- 
τεώσιν 5a). — Herodas αϊνεώ I I I  62, άποικεώ I  13, δον,εώ I  10 
V i  34 V II 42, μετρεώ V I 5, οίκεώ I I  22, τελεώ I I  64, υλαχχεώ 
VI 14, φιλεώ I  66, φωνεώ V 47 V II 5, ενπολεών V I 63, #αρ- 
σεών I I  78^ νΛνεών I  55, μαχρη/ορεών I I  60 ,^οιχεών V I 52, 
πΧουχεών I  54, τζοΰεών I  60, (φιλεώ V l l  4: uberl. φιλώ).

Also ist auch fur das uberlieferte ·εω· in den Texten der ionischen 
P r o s a i k e r  und in den Insehriften (έπιδημεώριν Inschr. 19β. η , πωλεώοιν 
1068) e i n s i l b i g e  Aussprache anzunehmen.

81*
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S t o f f a d j e k t i v e  a u f  -e(i)o-: Mimn. χρνσεώι l i e  (iiberl. 
χρνσώι). Darnach ist auch fur die P ro s  a geschlossene Aus- 
sprache vorauszusetzen: z. B. χρνσεώι aus Ephesos Blnschr. 147 9 

AGIBrit. H I  2 no. 452s 453a9 4664 48147 (attisch ist χρνσώι 
Im chr. 169i 8).

οτεω ι ,  ο τεων ,  zu δστις, aus *οτέ\ωι, *δτέ%ων: Herodas 
οτεωι v h  1 1 2 Γ οτωιι lies οτεωι Π  26; bei Tkeognis ist τεωι 
139, οτεωι 154 416 609 fur das iiberlieferte τωι, οτωι zu lesen. 
In  der Prosa mag τ έ ω ι  rwem?u als betonte und urspriinglich 
zweisilbige Form of fen  gesprochen sein: dagegen haben wir fiir 
τεωι, τεων, οτεωι (z. B. Inschr. 142i aus Amphipolis), οτεων 
diphthongisches εω vorauszusetzen; Belege s. in der Formenlehre.

ε(σ)ω: of fe n  oder d ip h th o n g i s c h e s  εω 
oder mit H y p h a e r e s i s  des ε zu ω 

Offen.
-εω ν  aus *-ε(σ)-ων im Genetive Plur. der S tam m e a u f  

-εσ-: Archil. ξιφέων 3 s (Eleg.), Mimn. οχιών 12 u , δνσμενέων 
148f (δνσηλεγέων 7s), Tyrt. ορίων 5s, βε)Αων 11 *8, δνσμενέων 
12si u. s. w.; a u s s e r h a l b  d e r  E l e g i e  ist offenes -εων se l t en:  
ορέων Archil. 115 in einer daktylischen Tetrapodie, χερδέων He
rodas VJLL 37.

-εως  aus *-έ(σ)-ως im Adverbium der εσ-Stamme: offen nu r 
in d e r  E l e g i e  vgL ενμαρίως Theogn. 406. Das offene ιηλεώς 
Anakr. 75 * entstand aus *νηλεεώς s. unten S. 485.

εών (u jl.): Inschr. 613 im Distichon, Kallinos I 21 Mimn.Si] 
ausserhalb des elegischen Yerses nur bei Phoenix 3s. Die Aus- 
sprache der Prosa (vgL Ιών Inschr. 613, altes Alph.) kann offen 
oder geschlossen gewesen sein.

εωαι  Inschr. 1064, bis jetzt nor in Pros& belegt: wahrscheinlich mit 
εω gesprochen.

&εών: Archil. 84* Hipponax 30A Anakr. 65i Aischr. 3 
Herodas I  30 IY  75 Solon 13so. Daneben &εών. Die Aus- 
sprache der Prosa wird zweisilbig gewesen sein (vgl. &εών Inschr. 
128s 173s).

&εώι Herodas I  62.
Diphthongisch.

έρεώ  „werde sagenw, Futur aus *ερέ-(σ)ω: stets geschlossen 
bei Archil. 79* 891 Hippon. 21; darnach ist auch bei Herodas 
im Yersanfang έρεα Π Ι 94 zu lesen. Auch in den iibrigen Futuris i



Vr*
W

&*
m

rr;

485

;

von Stammen auf -λ, -ρ, -μ, -v wird εω einsilbig gesprochen sein 
{ay yελεώ ̂ χτενεώ u. s. w.); Belege axis den Dichtern fehlen.

εων einsilbig: Xenophanes 2 u  Uerodas Π  38; fiir das iiber- 
lieferte ών Herodas Y 46 78 ist mit Meister εών zu lesen.

ΰ ε ώ ν :  Archil. 253 (Tetram.) Minin. Xenoph. 12*
Solon 4 2 13s Herodas Υ Π  1 1 1 .

-εών aus *-ε{σ)-ων im Genetive Plur. der S tarn  m e a u f  
-εσ-: Archil. στη&εών 103s ; Semon. ιτεών 1 8; Anakr. 6ρεών 2 3 ; 
Theogn. κερδεών 46, τειχεών 951, στη&εών 1164, Iπεώ ιΓ1321; 
Herodas γεύεών ΙΠ  4, τε'/εών Υ ΙΙ 20, [Ιχν]εών Υ Π  20, δαψι
λώ ν  Υ Π  84. w

w  Darnach iet auch fur die P r o e a  (vgl. z. B. ετεών Inschr. 140ds 
τελεών 140be c e) geschlossene Aussprache anzunebmen ;^Ist τ ε λ ώ ν  Inschr. 
106* (neben εωσι4) Analogiebildung nach νγιών, ενδεών? S. unten.

- εώ ς  aus *-έ(σ)-ωςίιη A d v e r b i u m  der εσ-Stamme: Archil, 
άσφαλεώς 584 6 6 4 ; Anakr. εμμε/εως 40; Theogn. σαφηνεώς 
963; Herodas εντελεώς IV  79, επιμη&εώς I I I  94, ενμαρεως 
Fragm. 15, σαφεώς V II 121 (darnach σαφεώς fiir σαφώς Υ Π  121 
im fiinften Fusse zu schreiben). Auch fiir die P r o s a  ist ge- 
schlossenes -εώς anzunebmen (vgl. άδψεώς Inschr. 8OB12).

Uber dae offene νη)*ώς aus νη)*εώς s. unten.

Hyphaeresis des ε.
-ε -ώς  (offen) aus -ε-εώς im Adverbium der Adjektive auf 

-εσ-: Anakr. νη)εώς dreisilbig aus *νηλεεώς von νηλεής, Hdt. 
αδεώς I  2166 Π Ι  65 12 67 1 IX  109β, άνίεως Y 77i.

Auch .im Genetive Plur. wird ·εω bin ter Vokalen zu -ω- geworden 
sein {νγιών, Ινδεών aue νγιεών ενδεεών): Belege fehlen bis jetzt.

ε(β)ω:  offen oder d i p h t h o n g i s c h e s  εω.
Offen.

νεω- „neu“ : Anakr. νέων 100s, Semon. νεωτα 1%, Herodas 
• νεωτερψς I  19.

ηδέω ς  Herodas I  64 70: daneben -εώς.
; εώ ν } Gen. Plur. von έός =» *(σ)ε(β)ος „sein“ : Mimn. 12n .  

In P r o e a :  Κλέων Inschr. 139,, ΠανταΜων Inschr. 173,e. „  u. a. m.

Diphthongisch.
άλεωρη  Herodas I I  25 aus *άλεβωρή. 
εννεωρο ί  „neunsttindig“ Herodas V III  5 aus *εννεΡ-ωροί. 
τ α χ ε ώ ς  Herodas im ersten Versfusse VU 17, im zweiten 

Π Ι 1 1  γ ΐ ί  10 , im fiinften ΙΠ  60 Y 1 1 . Im zweiten Versfusse
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ist anapastische Messung ausgeschlossen, und im funften wiirde sie 
ganz ungewohnlich sein, vgl M e i s t e r  Herodas 875.

ε(?)ω: teils of fen teils geschlossen.
Offen.

ά ρ γ α λ έ ω ι  Tyrt. 12*8, ά ρ π α λ έ ω ς  Mimn. 12g.
Κερδέων Herodas ΥΠ 74, Beiwort des Hermes (daneben 

κερδίη Πει&οϊ).
υ μ ε ω ν  Herodas IT 27: eine singulare Form; gewohnlich ist 

εω einsilbig, s. unten.
Bemerkenswert ist der Genetiv Μ ε γ α κ ρ έ ω ν τ ο ς  Inschr, 834 zu dem 

Nominative Μ ε γ α χ  ρεών  Inschr. 7413.

Diphthongisch.
ημεων: Phoenix 2 20 Herodas I  2 46 Π  2 ΙΠ  21 YI 32 

82 ΥΠ 41 96 (darnach ημεων ΥΠ 38 fiir das iiberlieferte ημών 
zu lesen); ebenso in der Elegie Theogn. 353 Solan 1372.

υμεω ν  Herodas ΥΠ 62 Solon 115.
Offen nur υμεων Herodas II 27.
α δ ελ φ ώ ν  Herodas I 30 von άδύ.φός, nicht von άδελφεός, vgl. die 

Bemerkung oben S. 483.

- ε -ot- ohne trennenden L aut
π ρ ο σ έ ο ι τ ο  Hdt. I  53s. 9, νπο&έοιτο YU 237s.

«GO0*: bleibt u n v e r a n d e r t  oder wird zu 0 1 .
-ε-οι -  im O p t a t i v e  der Yerba auf -έω: Inschr. άνω&εοίη 

105Aio neben ποιοι 105 A 2, also hinter Konsonanten -«π-, hinter 
Yokalen -o£-; bei den Dichtern ist nur -01- auch hinter Konso
nanten iiberliefert: Seinon. ένΟνμοίμε&α 2 1, φρονοϊμεν 2 2, Anakr. 
φιλοΊεν 451, Herodas τελοϊεν ΙΠ  57; bei Herodot hinter Konso
nanten bis auf wenige Ausnahmen -εοι-, hinter Yokalen gleich 
haufig - ε ο ί -  und - 0 £- (M e r z d o r f  CSt. Υ ΙΠ  176): den 40 Be- 
legen fur -εοι- h. K. stehen nur adr/xnev Y 84* (I 196 23 in 
einer Interpolation), επιχειροϊεν a: -έοιεν b IX  54β, δωροΐτο b: 
-έοιτο a Π  12 6 7 , φοβόϊτο b : -έοιτο YU 87δ, &εωροϊεν a: -έοιεν 
b Υ Π Ι 26δ gegeniiber; dagegen ποιοι Π  169n (in aR), ποιοϊεν 
Y 7 5 2 , ποιοϊτο ΥΠ 48 7 , ποιόϊμι a:  -έοιμι b Y 10612, ποιοι b: 
-οίη a YI 3 5 u ,  ποιοϊντο a: -έοιτο b ΥΙΠ  67ιο, ποιέοιεν ΥΠ 
10320 (in A: -έειεν B: -έειν b), ΥΠ 2082 VJLLL 264 IX  1047.

τ έ ο ι σ ι  aus *τέ(ί)οισι: Hdt. I  37β Υ Π Ι 113is IX  2722, 
οτέοισι Π  6 6 14 . ie 829 102» IY  I 8O12. Die iibrigen erhaltenen
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Formen dieses Stammes sind von den Dichtem teils offen teils 
geschlossen gebraucht, s. oben S. 477 ff, 482 und 484.

- 6 0 i, - ε ο ισ ι  im Plural der Stoffadjektive auf *-6(i)o-, bei 
den Dichtem nicht belegt; ygl. άργυρεοι AGrIBrit. ΙΠ  2 no. 48176 
aus Ephesus.

ε(σ)οι: offen oder d ip h th o n g i s c h .
Offen.

&eoi Archil. 9s Phoenix lio Herodas IV  10, &εοϊο Archil. 
1 2, ΰεοίσι Archil. 55 104A Tyrt. 5i Anakr. 1051 .

In ioniecher P r o s a :  Imchr. ΰ εο ί \9, 25, 41, ΰεοΐς 138, 173* Rucks., 
u. e. w .; ebenso bei den Schriftetellern.

Diphthongisch.
&εο7σ(ι) Archil. 561 (doch kann auch das uberlieferte τοϊς 

&εο7σ(ι) gehalten werden), d-εοί Hipponax 93 Theogn. 142.
εροϊμεν  Semon. I 23 (iiberl. έρψμεν) vom Futurum έρέω =  

*ίρέ(σ)ω: ist ερεοϊμεν zu lesen?

e(F)oi:  offen oder mit H y p h a e r e s i s  des ε zu 0 1 .
νέο ι  offen Kallinos la.
εοιτ ,α , so ιν.ε, έ ο ί λ α μ ε ν  offen, aber mit Hyphaeresis οίκα ς: 

l'or/χ Semon. 7 41 (spaterer Zusatz?), ior/Ατες Anakr. 84i (oder 
ist hier μειλίχοισιν οί/.ότες zu lesen?). Bei Herodot lautet das 
Participium in der weitaus iiberwiegenden Zahl der Falle οΐκώς, 
οίν.ύς, οϊ/Ατος (Beedow 194 ff.): εϊν,ώς oder εοιν,ώς sind seltene, 
meist auf* die Klasse a beschrankte Varianten; dagegen ί'οικβ I  
39g IY  317  825 (in aS) 9923 132δ V I 643 V II 18i3, Sowag 
Π Ι 719 in a (οίκας R) gegeniiber οίκατε V 20is V II 1621 V III 
1444, oUaai V IO620, οι'/,ψ IV  I 8O22. Wahrscheinlich hat 
Herodot in alien diesen Indikativformen sot- gesprochen.

Uber JtHoi aue πλήot e. unten S. 517.

6(?)o*.
Of fen :  ανχαλέοι Xenoph. 3β, αδελφεοί Hdt. I l l  61 a u.a.m.
D i p h t h o n g i s c h :  γηραλέοl Anakr. 43a.

«(*)*, ε (σ) ι > wurden βι.
Die nicht gerade zahireichen Belege bei den D i c h t e m  

zeigen durchweg geschlossene Aussprache:
-e t aus *m££~i im D a t i v  Sg. der *-Stamme: bei den Dich-
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tern kann -Z fur -u  gelesen werden; Inschr. πόλει 187 δδ* 
139i5. 3 9  173ss.s7.45j δυνάμει 105Bsi, δημεύσει 176io.

-ε7 aus im D a tiv  Sg. der Stamme auf - r -u n d -εΛ:
Rerodas δριμεϊ ΓΠ 73; Inschr. in Prosa ίερεΖ 2δ$3 1 2 8 7 , ίρεΐ 
71 u ,  Πρινέί 95aso u. a. m.

-e t- aus im Inlaute der A b le itu n g en  tou t> und
eF-Stammen: γενε ιον  „Bart“ aus *γενε!ιον Anakr. 251 Rerodas 
ΙΠ  72, n)jarctia u. s. w. (vgl. m  vor Vokalen«). Bei
Anakr. 99 kann Λ ϊ γ ε ί δ ε ω  oder Λίγάδεω  gelesen werden.

• el aus -εσ-ί im D a t i v e  Sg. der Stamme auf -εσ-: Semon. 
l i s  (o d e r '^ ij t  zu lesen? vgl. unten S. δΟδ); Tyrf. ξίφει 

11 so; Theogn. /εΥε* 928, δνσμενεϊ 1219; Hipponax ως οι μεν 
άγει 11: wer die metrische Dehnung des a beanstandet, wird 
besser mit Metseke ενάγει, als α/ei* lesen; Inschr. in Prosa 
*Λργει 173 47, τε/χβί 173ΐδ, ετει 176ι 177ι u. s. w.

-e t-  aus *-εσ*- im Inlaute der A b le itu n g e n  von εσ-Stam- 
men: z. B. αΐν.είης  Rerodas Π  41.

Uber -«ο-, -ειη- u. e. w. ygl. >« vor Vokalen«.

ε(σ)ν: offen nur in der E leg ie :
εν π λ ό κ α μ ο ν  Archil. 11, ευ φ ρο σ ύ νη  Xenoph. I 4 : dagegen 

Semon. εΐφρων 7 s9 , ευτυχεί 7ss, Ripponax iu-wvov 22B (aus 
evwvov), Anakr. ευμενής 2β, ενκτίτον 14s, ενέ&ειρα 76 u. a. m.

220· 3 . o an erster Stelle.

ο(σ)α: in ω k o n t r a h ie r t
-ο(σ)-α wird -ω im Akk. Sg. Mask, und im Nomin. Akk. 

Plur. Neutr. der K o m p a ra tiv s ta m m e : Archil, κακίω 6 4 ; Anan. 
κρέσσω 3s; Rerodas π)£ω Π Ι  8 δ; Hdt. und Rippokr. άμείνω, 
ελάσσω, ήσσω, ‘καλ)1ω, κρέσσω, μέζω, π)Αω u a. (Bbedow 256 
und K uehleweDi Proleg. XC und CXff.); Inschr. πλέω 128j.

z. B. αιδώ R d t. I  8 w, ήώ oft (z. B. I l l  98s.6 99i).

o (F )a: selten offen , meist zu ω k o n tra h ie r t ,  
selten mit H y p h ae re s is  des o z n c .

Offen.
χρόα  Archil. 100.
η μ ί χ ο α  Rippokr. V III 214s in Θ u. a. m.

ό(σ)-α wird -ώ im Akk. Sg. der F em in in a  a u f  -ώς  : -όσ-,

m
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Auch δ ιδόασι  (z. B. Hdt. I 9318) geht wahrscheinlich auf *διδό/ασι 
zuruck.

άκήκοα  ist als flektierte Form erbalten geblieben oder wiederher- 
gestellt.

Die feblerbafte Form έπ ιπλο  a Hdt. I 94 27 fur έπιπλα ist wohl n u r 
durch das unmittelbar folgende άποπΗειν bervorgerufen.

Kontraliiert.
&ώγ,ος aus *&όΙα/,ος s. oben S. 369, § 148.
-ωνα/,τ-  aus *-ο-(β)αναγ.τ-: Hipponax 'Ιππώ ναξ  20 2 , 'ίππώ - 

ναγ,τα 22C, 'Ιππώναγ,τος 13, 2ημοίνα/.τος 55Β; Inschr. Πυ&ώναξ 
64s, 3Ερμώνοσσα 8ΟΑ2. 4, Πλειστοίνα/.τος 83β, Τιμώναξ is, Ιάρι- 
στώνακτοςιζ u. a. m .; Herodot χειρώναχ,τες I  937 I I  14117, 
χειρωναξιών I I  167 6 u. a. m.

-ώδης  aus *-ο-(Ι)άδΎ\ς: αντωδης s. oben S. 321.
- ωγή  aus *-ο-(Ι)άγή: Hdt. /.νματωγή IV  196* IX  1003. 
ω τα  aus *ου{σ)ατα) *ο(Ι )ατα : Herodas IV  53 V I 16 Hdt. 

I l l  69oft 73* 154ιο, ατών Hdt. I l l  1572, aai  Anakr. 2 I 4 

Herodas Π Ι  32 u. a. m.
-χριυ aus -χροα Neutr. PI. „farbig“ steht durchgebends bei 

Ilippokr. in A, meist mit nachtraglich hinzugefugtem a (z. Β. αχρω 
P* 182s 20532 20817, ενχρω P* 193i9 208ί3 2111 213i 8), wah- 
rend V dafiir -χροα bietet: selten steht -χροα auch in A (P 4 1832).

δ ιπλά  H dt. II 14814 VIII 871B ist ebensowenig aus διπλόα kontrahiert, 
wie διπλάς aus διπλόας, β. oben S. 299 if.

Hyphaeresis des o.
ν ε - α λ ω τ ο ι  Hdt. IX . 120* in b, aus *νεο-(Ι)ά?.ωτοι, scbeint 

die bessere Lesart zu sein (νεοαλωτοι a).

ο(β)ά: nur offen iiberliefert. 
i}οας Archil. 211 .

-o-e-  ohne trennenden L aut
Κ λ ε ο - μ π ο ρ ο υ  Inschr. 101 aus * Κλεο-εμπόρον vgl. FlCK- 

B echtel Griecb. Personenn. 109 240.

o(£)e: stets in συ k o n t r a h i e r t .
V e r b a  au f  -όω: Mimnerm τρνχονται 2 i 2. — Anakreon 

στεφανονται 412. — Herodas στρεβλόν Π  89 Imperativ. — 
Inschr. επ-ανα-νεοσ&αι 187, ζημιοντω 25io, und ebenso bei den 
ionischen Prosaikern.
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ο(σ)ε : in ου kon t rah ie r t .
-ους aus -ο(σ)·ες im Nominativ Plur. des K o m p a r a t iv s  

(der auch als Akkusativ gebraucbt wird): Xenophanes Nom. μεί- 
ονς 34; H d t  Nom. άμείνονς V 784, τελείους I I  8n  120u, Akk. 
τε)Μους I  167s Π  1 2 0 n ; Hippokr. Nom. ελάσσους F* 10ie, 
μεζους P 3 I 8810 235as 239aa, τελείους P 3 186a 199s, Akk. 
π)*είους P 3 122s u. s. w.

ο(β)ε: offen oder zu ου kon t rah ier t .
Dieses ov konnte, wenn der Accent folgte, ζα o gekiirzt werden.
Die Zusammensetzungen mit Fioy- „tbun“ babe ich sammtlicb unter 

-off)*- gestellt; dass ein kontrabiertes -ονργος oder ein gekiirztes -οργός 
auf *-ο-(Ρ)οργος zuruckgebt, ist moglich, aber furs Joniscbe nicht er- 
wieeen.

Offen.
β ο ( β ) ε Hdt. βοές als Nom. I  319 92δ IV 69 e 1837 V II 

126a (als Akkus. aber βονς I I  38i 411. 5.10 IV  83 (in a) 69a. 5 
V I  129s V II 437 V III 137 7 und ebenso in Inschr. IO65), βοέων 
I I  37ΐδ I 6810. Wahrscheinlich ist der Nominativ βόες erst eine 
Neubildung per analogiam.

vo ( / )«- :  εννοεατερον Herodas VI 72 H d t V 24s; und bei 
Herodot stets in den Verbalformen *νο(β)ε(χ)ο-, *νο(β)ε(ζ)ου-, 
*νο(Ι)ε(Ι)ω-, in denen ε mit dem folgenden o-Vokale einen Di
phthong bildete, vgl. νοεννεα Herodas I I I  55.

- 0 - (J7)ε &ειρ: χρνσοε&ειρ Archil. 121 JBekgk* *εν *Ιοβό/,χοις« 
mit Anspielung auf χρνσέτ]σι Ιε&είρ^σιν Θ 42 — N  24 (anlauten- 
des F durch Π  395 X  315 erwiesen).

·ο~{Ι )ε&νής  (anlautendes /  von ε&νος verbiirgt Homer): 
Hdt. δμο-ε&νεων I  9121.

Adjektiva der Fulle: in der E leg ie  Archil. 
ϊμερόεντα 82, οτονόεντα 9ι, αϊματόεν 9$; Mimnerm άλγινόεοσαν 
1 1 a, αίματόεντος 147; Xenoph. άλγινόεσσαν 2a; Phokyl. Ιμερόεν- 
τος 3β; Anakreon δαν,ρυόεντα 94a; — im L iede  Anakreon 
ίρόεσσαν 17 a, dcr/^νόεσσαν 31, ν,εροέσσης 51a (wo freilich νλψοι 
ν.ερουσσης gelesen werden kann). — Inschr. dcr/,ρνόεν im Distichon 
55 a. — Die bei Hekataios und Herodot uberlieferten offenen 
Formen μελιτδεσσα H d t  V III  41a. 10, Λίγιρόεσσα H d t 1 149$, 
Μολόεντα H d t  IX  57 7, Μυρίλοεντα Hekat. 209, Σολόεντος Hdt. 
Π  32i5 Hekat 48, Σκολοπόεντα H d t  IX  97a rind sicher kon
trahiert gesprochen worden.
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-ο- (Ρ)εργ-  „thun, handelna: Kallinos όβριμοεργών 3; Hero- 
das παντοέρκτεω V 42; Herodot »τών αγαθοεργών καλεο μενών 
.'Σπαρτιψέων . . .  οί δε αγαθοεργοί κτλ.« I  6720- 2 1: als Fremd- 
wort gemass der lakonischen Aussprache (αγαθοΡεργοί) mit offenen 
Yokalen angefiilirt, vgl. Meister  Herodas 823. Offen iiberliefert, 
aber kontrahiert (oder gekiirzt) gesprochen sind die Vokale in 
άγαθοεργίην I I I  I 6O1 , άγαΟοεργίαι b: -ουργίαι a ΙΠ  154e, δη- 
μιοεργοί V II 315 (wahrscheinlich erst von den Text-Recensoren 
aus ρ 383 τ 135 entnommen), vgl. δημιουργούς IV 1943.

-ο-(Ρ)ερ γ- „abwekren“ (zu *Ρεργω, ίέργω =  *έΡέργω): 
Hdt. προβόλους δύο λυν.οεργέας b V II 762 (λνν.εργέας a). Die 
Herausgeber haben die von Athenaus X I  486 e vorgeschlagene 
Vermutung Λυ/.ιοεργεας ,.in Lykien verfertigt“ aufgenommen: 
zweifellos mit Unrecht. πρόβολος und Ίΐροβόλιον sind Jagd- 
spiesse, zum Stechen bestimmt, die auf der Ebeijagd verwendet 
wurden und den thrakischen Hirten auch zur „Abwekr der 
Wolfe“ dienten.

Obrigens verdient vielleicht die Lesart von a, also λ ν κ - ε ρ γ ε α ς ,  den 
Vorzug. Dann ist schwerlich „Hypbaeresisu des o anzunehmen, sondern 
von einer Grundform *λνκ ~e (Ρ ) εργής  : *?>νκ-ειργής auszugeben (Stamm 
εΡεργ- wie in έβέργω : εέργω), die nacb ioniscbem Lautgesetze zu λνκ-εργής 
gekiirzt wurde, vgl. oben S. 403 ff.

-ο(β)-εσαν:  Hdt. ακτμόεσαν Plusqpft. I I  52s.
χοεα  aus *χο(Ρ)ε(Ρ)α: Hippokr. V II 156π  V III 390ai 

in Θ.
μ ε λ ά γ - χ ρ ο ε ς  Hdt. I I  104?.

Zu ov kontrahiert.
a. U n t e r  de m A c c e n t e  bleibt ov u n v e r a n d e r t .

βους aus βό(Ρ)ες, in der Insclir. 106 5 und bei Hdt. stets als 
Akkusativ gebrauckt (s. oben S. 490), aber alter als der neu- 
gebildete Nominativ βόες.

δούναι,  vgl. kypr. δοΡέναι Ver f . Dial. I  265: oft in alien 
Quellen z. B. Inschr. 115e 139 *6 140a 3 bs d 8 u. a. m.

λον- aus λό(Ρ)ε- „baden“ : Semon. λονται 7os aus )Α{Ρ)εται\ 
— Hdt. )χ/ύσθαι I I I  1 2 4 δ ,  λοννται I  1 9 8 &  I I  3 7 π , ελοντο Ι Π  

1 2 5 is*, wenn λούονται I V  7 5 7  , λονόμενον I I I  2 3 β  richtig iiber- 
liefert sind, so gab es neben λόω =  λό(Ρ)ω ein /-Priisens λούω

- ουντ- aus -ο-(Ρ)εντ-: Archil. Βατσνσιάδης 104a (Βατσνσ- 
auB *Βατovvii-, Stamm Βατσνντ- aus Βατο-(Ρ)εντ-); — A n a b \



492

χαριτονν 44 Vermutung (iiberl. γαρίεν), άν&εμονντας 62 s (iiberL 
-μενντας); — Inschr. Τειχιοσ(σ)ης 1211 ; — Hekat. Οίνονσσαι 
100, Φακονσσαι 281, Φοινινχίνσσαι 257 315 u. a. m.; — HdL 
Οίνονσσαι I  16 52 . ιβ> 'Οπσνντιοι V II 2032 VLLL lio, —ελινόνντος 
Σελινσνσιος V 46β. ?. 9, Ενραγονσααι vgl. oben S. 414; — Inschr. 
Σχινδσίδ 173βί (vgl. die Ortsnamen Εχινονσσα und Σχινονς BCH.
VI 26217 , Stamm *Σχινο-βεν r-), * Ελαίου σ 10 ς B  Inschr. 15327 

(von yE)xuoνςΛ Stamm *Έλαιο-βενr-).
-σνργ-  aus -ό-(β)εργ~: Holt. Υχηώνργοι I  41s-
-σντης  aus -ο-(β)ετης: Inschr.

(altes Alphab.) 61s.
Darnach wird Herodot -o«- in dem uberlieferten τριι; *ovTO£tide£

VII 149 4 als -or- gesprocben haben.

Unbetontes or aus os konnte zu o gekurzt  werden.
-ονργ·  neben -οργ -  aus -ο-(β)εργ-: Anakr. Καριν.οεργεος 91 

iiberl.: ob der Dichter -σνργ- oder -ορ/- sprach, steht dahin. — 
Inschr. δημιοργοΰ 169so, δημιοργψ  oder δημιοργψ  73s.— 
nur mit -or- iiberliefert δημιουργούς IV  194s (fiber δημιοεργοί 
VJLL 315 s. oben), ξνλουργεειν ΙΠ  113β, άγαΰονργίαι a I I I  154β 
(-οερ/- b); mit -0- neben -συ- iiberliefert Ιροργίαι a: -ονρ/- V' 
V 83i5.i6, ν.ατετ/^εοργτβη a: -οορ/- b V il 1815, κρεσυργηδόν a b 
ΓΓΙ 13β, νποργέειν a: -ονργ- b V III IIO 12, νποργησειν a: -ονργ- 
b V II 38β, νποργησαι a: -ονργ- b V II 38δ, νποργημένων b: 
-σνργ- a IX  109β, νττονργεειν V III 143is, αντνπσυργησειν Π Ι 
1337, ντΐσνργημόχων I  137 6.

Statt der Verkiirzung des ov zu 0 pflegt man gewohnlich 
eine Hyphaeresis des ε in der noch offenenForm δημιοεργός an* 
zunebmen vgl. B e c h t e l  Ion. Inschr. 130 M e i s t e r  Herodas 82211, 
G M e y e r  Griech. Gramm. 3 215 S m t t h  265. Diese Erklarung 
scheint mir aber fiir den ionischen Dialekt recht gewagt zu sein. 
-ο(/)ε- lasst sich eben nicht auf eine Stufe mit -ε(β)ο- stellen, da 
-οε- echon friih kontrahiert wurde, wahrend -εο- unverandert blieb. 
Dass ein tonloser unechter Diphthong gerade von -ργ- gekurzt 
werden konnte, habe ich an εργ- aus άργ- gezeigt, s. oben 
S. 403 ff.

In den aus Teos und Samos belegten Nominibue [d]lo(p)y/η ν  
Inschr. 10617, άλ οργ ά  1698β, άλοργην 15. ,e. ,e, άΧοργας w, άλοργοΰς t3, άλορ- 
γοΰνΜ. ao, παραΧοργές bat neben dem o nie ein zweiter Vokal gestanden: 
άλο-ργο- ist nicht mit έργο· oder όργο- „wirken1*, sondern mit ί γ ο - ,  der 
ecbwachen Form dee Stammes $sy- „iUrben“ ($έζω), zusaromengesetzt,.
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vgl. W S c h u l ze  Quaest. E p . 498 Anm. 4 (-ργός zu ρεγ-, wie -γνός ,,geborenu 
zu γεν-, -βρός „8chlingend“ zu ger-, -πλός zu πελ- u. a. m.). Aucb Xeno
phanes wird πα ν α λ ο ρ γ έ α  3 S (uberl. -ονργ-) gesagfc haben. Das attische 
άλονργής, άλονργός ist volksetymologiscb nach Χισνργής, Μιλησισυργής, 
αυτουργός u. 8. w. gebildet.

Σ ν ρ α κ ό σ ι ο ς  neben Σ ν ρα κ σϋ σσ α ι  (s. oben S. 414), Stamm Σνρα- 
κουντ- aus Σνρακο-(Χ)εντ-, erklart sich vielleicht so, dass in den obliquen 
Caeibus von * Σνρακσυσοιος das t o n l o s e  συ vor ασ in o gekiirzt (*Σνρα- 
κοσσίων, *Σνρακοσσίοισι) und dann weiterhin go vor dem Accente zu a ver- 
einfacht wurde.

In Μαρα&όντα Inschr. 95a24. 2e (die Lesung Μαρα&συντα lasst eicb 
echwerlich rechtfertigen) wird o kaum auf οε oder συ zuriickgeben, vgl. 
oben S. 46.

o(i)ei: stets in ov k o n t r a h i e r t .

V e rb a  a u f  -όω: Inschr. oqymv (alte Orthogr.) 17120, fie- 
fiacovv 173*, σνμβεβαωννs, δίδουν 2 5 2 1 . 83, und ebenso bei den 
ionischen Prosaikern.

ο(β)ει: of fen  uberliefert in
y v o u a y v o u v  Ildt. I I  162i9.
νοεί-: 87ΐίνοέιν, ετιενόει, ircivouodai Hdt. oft (uberliefert als 

-νοέειν z. B. I I  28J7 93y4, -ενόεε z. B. I  27s ΙΠ  316, -voeeadm 
z. B. Π  12171 u. s. w.).

Σολόει ς  Hdt. IV  43 ig u . a. m.

ο(β)η: offen oder zu ω k o n t r a h i e r t .
Often.

ακοή Ildt. oft (z. B. I  38e 171 β I I  123s 148a2); Heralclit 
13; Hippokr. V I 144ie u. s. w.

βοή Ildt. I l l  148, βοη&έω sehr oft z. Β. I  3Ο22 62 10 81b 
82β 832.3 150e 159i6 I I  1186 1418 I I I  39 i 6 468 47 8 54* 58io 
146i7 u . s . w.; Hippokr. sehr oft z. B. I kfl 13ig 14s 18i 8 20c 
V III 38421 u. s. w.

γ ό η τ ε ς  Hdt. I I  334 IV  105e.
&οής Archil. 4 i.
ά-&ρόην Archil. 35.
νοη-ι Ilerodas νοήρες V II 3; Hdt. νοήσαι, νόημα, νοήμων 

u. β. w. (Belege s. oben S. 370); Hippokr. διανοη&είς I kfl 7 ig 
u. a. m.

χ?»όην Archil. 108.
-ο-η-  in der Z u s a m m e n s e t z u n g :  Inschr. βο-ηγιών 106s;
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Hdt. χειρο-η&ής Π  695 Π Ι  28 s; Detnokr. ν.ακοη&ίη Mor. 19; 
Hippokr. καζοη&ής oft, u. a. m.

Kontrahiert, vgl. oben S. 369 ff. 
βω - aus βοη- „rufen“ : Belege oben S. 369ff 
βω&έω:  im Herodot seltene Variante zu βοη&έω, vgl. oben 

S. 370.
νω- aus voTj- ,,denken“: Belege oben S. 370. 
ογδώγ.οντ a aus ογδοψαντα: Belege oben S. 370ff 
- σ β ώ σ α ι  aus -σβοήσαι: Herodas ζχζτασβώσαι V 39 vgl. 

oben S. 371.

ο(χ)ει:  stets zu oi k o n t r a h i e r t .
V e r b a  a u f  -όω: Semon. διδοϊ 7 si· — Mimnerm διδοϊ 2ie. 

— Herodas έπιλοξοϊ IV 71. — Insdir. διδοϊ 12 8 7 , und stets 
bei den Prosaikern.

Der KonjuDktiv διδοϊ Herodas II 59 ist schwerlich ans *διδόηι ent- 
standen, da dieses im Ionischen διδωι hatte geben massen.

ο(Ι)ει:  nur of fen iiberliefert
-ο - ε ιδή ς  aus *-ο-Ιειδής: Hdt. άν&ρωποειδέα Π  8634 142u, 

μηνοειδής I  7δΐδ V III Ι δ υ ,  τροχοειδής Π  170 7 , χερσονησοειδής 
V II 229. In Ααγοειης Insdir. 89 a 35 ist -οει- aus -ωβει- ent- 
standen.

o(J)o: stets zu ov k o n t r a h i e r t
V e r b a  a u f  -όω: Archil, γοννουμένωι 7δι, γολούμενος 9δ; — 

AnaJcr. γοννονμαι l i  2β; — Inschr. αξιοντων P a rt 11δ$, άρούν- 
των ΙΟ6 4 , zweifelhaft ist Ιξορ'/Joντων 667 (Κλ Ν iiberl.); ferner 
stets bei den Prosaikern.

-dvg aus -ό{χ)-ος im Genet der F e m i n i n a  au f  -ait :  Hero
das Κ)χονς ΙΠ  92, Κοριττους V I 24, Μητρους VII 107; — 
Theognis Α ητούς  1; — Insdir. im alten Alphabete Πει&ος 70 
Φα(ν)νδς 17δ, [Νεοσσούς Blnschr. 206cn , [Ένν]ονς 206 a 34; — 
Hdt. ’Αργους IV  1404 , Bo ντους Π  l l l i o  133s ΙΠ  64i4, Γοργούς 
Π  9122, Ίονς I  2 is 6s, Α ψ ους  Π  836 1δ2ιο 1δδ4.&, Ζαπρονς 
Π  13δ4.

ο(σ)ο: offen (?) oder zu ov k o n t r a h i e r t
Often.

άντίξοον  (aus *-ξο(σ)ον zu ξέω aus *ξέ(σ)ω): Hdt. 1 174ιβ 
IV  129s V I 7s V H  49is V IH  119δ, wahrscheinlich kontraliiert
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gesprochen, wie der in a richtig uberlieferte Akkusativ Ρΐιην 
αντίξοης beweist, s. unten S. 497 bei -ο(σ)ον-.

Kontrahiert.
ήονς Inschr. 2545, Hdt. I I  8g in a (?ω b) und V II  167 s, aus 

*ηό(σ)ος, Stamm ηοσ- aus *ανσοσ- (s. oben S. 361). 
lochos εω&εν 83 entstand aus rjov&ev =  *ηο(σ)ο&εν.

Man pflegt den Genefciv der o-Stamme auf -ov aus *-o(ajfto =  ssk. 
-a-sya abzuleiten: doch ist diese Erklarung schwerlich richtig.

- ουχο- aus *-ο-(σ)ο/ο- „haltend“ in Zusammensetzungen: 
Ilipponax εννονγος 35a; [Semon. σκηπτούχος 7eo]; Herodas σαμ- 
βαλονχψ V I I 19 „Schuhkasten“, [σαμβαλ]ουχίδας Y 1153; Inschr. 
τψόχεοντες 105Ba9 aus Teos (vgl. τιμονχοι Blnschr. 158ae), 
πολιοχωι Inschr. 94%, πολιοχο Blnschr. 64ie; H dt. κληρούχος V  
77θ, κληρονχεω VI IOO4, ευνσΰχος I I I  4g 77g 784 130i5 u.s. w.,. 
πολιούχον I  I6O9, πατρούχσυ V I 57id u. a. m.

o(I)o:  offen oder zu ov k o n t r a h i e r t .
Offen.

βο ό ς : Anakr. 21 Ba; — Herodas ΙΠ  6 8 ; — Hdt. oft z. B. 
Π  409 419 130δ 1318 u. s. w.

άκηκοότ  a Hdt. I  3 2, ακηκοότες I  699 (aus *-o(/)-or-). 
&οόν Mimnerm 129.
-&ροος : J/cft. αλλο'^ροον I  789 I I I  115. 
νόος , vo'ov: Archil, voov 784 (Tetram.), 89c (Epode), ebenso 

bei SoZow voov im Tetrameter (Arist. Polit. ed. B lass 8 14ss); — 
Mimnerm voov 5g, ebenso bei Solon νόος voov in der Elegie 
(Arist. Polit. ed. B lass 2 619 und 14ie); — Semon. voov 7 1 ; — 
Hdt. νόος z. B. I  216ιδ, νόον z. B. I  27ι0 70ιδ 117o I I I  21n  
122e, ebenso in Zusammensetzungen z. B. εννοος V II 173is 
239β, πρόνοον I I I  3 6 4 ; — Heraklit νόος 1 1 1 , νόον 16; — De- 
mokrit voov Mor. 113 190 Natobp (Stobaeus) 11. a. m.

π λ ό ο ς  „Fahrt“ : Hdt. πλόος z. B. I I  29a 977 158 4 , πλόον 
z. B. I I  60δ 96*o 1157 175e, auch in Zusammensetzungen z. B. 
ανάπλοος I I  9», εζτίπλοος I I  47 14.

- π λ ο ο ς  ,,-faltig, -fach“ : Herodas δυνλόον I I  54 ( χ υ χ ) ; ,  
Hdt. διπλόον θάνατον V I 104a in a (διπλονν b),

-πνοος :  Hdt. ίμπνοος V II 181c.
§όος: Hdt. §όον z. B. I I  9319 9612 ; Iiippokr. oft z. B. 

ξ>όος V I 144ίο VTII 260i9, {}όον VI 144i9, auch in Zusammen-
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setzungen z. B. at μ όροον VI 1442 u. a., vgl. Ktjehlewein Pro- 
leg. LX X X V n.

-γ,όος: Hdt. οίνοχόος Π Ι  344, οίνοχόον TV 7120. 
όγδοος:  z. B. Hdt. Π Ι  91js 944.

Kontrahiert.
Nach M e i s t e b  Herodas 821 soli Kontraktion urspriinglich 

our dann eingetreten sein, wenn keiner der beiden Vokale betont 
war; docb sei das Lautgesetz schon friih durch Formenaus- 
gleichung durchbrochen.

-&ovg aus -&o(F)og: Thlmchr. Ιίρηΐ&ονς 14*.
- #  ρ οι· c aus -ϊϊρο(β)ος: Blmchr. Πολύωρους 75b u . 
vovg aus νό(β)ος: Semon. νους Is einsilbig (iiberl. voog); — 

Theogn. vovg 1185. νουν 350 898 (ebenso Solon vovv 27 is Elegie); 
— Herodas νουν I  68 IV  75; — Demokr. vovg Moral. 16 jSTa- 
t o b p  (cod. Pal.); —  Inschr. Die von Herodot IV  88 angefuhrte 
Weihinscbrift des Sanders Mandrokles, der dem Dareios die 
Bosporus-Briicke baute, enthalt den metrisch sicheren Akkusativ 
vovv 4.

-vovg aus -vo(F)og: Herodas avow Π Ι  27; jung sind die Na- 
men Id στvvovg Blmchr. 2O6 C9, ΚαίΜνονς Thlmchr. 7 7.

rot·- aus vo(f)o-: Hdt. vov&eriω Π  1737 Π Ι  361-β; Demokr. 
vov&erevjv Mor. 113 (neben voov).

τελούν aus π ).o{F)ov: Herodas I  40.
-πλους  aus -πλο(β)ος „Fahrt": Imchr. Ι'σπλοΜ 967, εζπλονν 

967 972; Hdt. ανάπλους I I  4 i7 in a und b (daneben ανάπλους 
s. oben).

-7clovg aus -πλό(β)ος ,r faltig, -fach": Herodas διπλονν Π  
48 (daneben διπλόον)·, Hdt. διπλονν b: δ ιπ λ ό ν  a  V I 104s. 

φλονν  aus ψλό(β)ον: Hdt. Π Ι  9812. 
χους aus χό(β)ος: Hdt. χονς I I  ISOe, χονν I  185«i Π  1504 . 

12.17 TV 2017 V H  23s.
-χον g aus -χο(β)ος: Imchr. πρόχόν 182 d im alten Alph. 
-ονρ- aus -ο-(/)ορ- in Zusammensetzungen: Λ υν.δ  ργος  

Blm chr. 19ΐδ, Λυ/,αυργος Hdt. I 59ΐδ 60s 669 . is- as 662 VI 
12714 aus *Λνν.6-(β)οργος zu οργή „Zorn, Grimm", Stamm βεργ·, 
vgl. ir. ferg „Zorn“ ; — τενλουρός  aus * πνλο-(β)ορός: Hdt. ΙΠ  
728i 77g 118s 1409.14 156?; — φρσνρή  aus *προ-(β)ορά Hdt. 
VII 594; φρονρεω aus *προ-(β)ορεω Hdt. I 16510 m  90i* 
VII 203e.
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o(£)ov: stets zu ου k o n t r a h i e r t .

1

VL V,

Verba  au f  -οω:  Archil, ορ&ονσιν 0 6 2 . — Herodas γ,ηρονσα 
Π Ι  15. — Inschr. άξιονοιν Ι ΐδθ u. a. m.

ο(σ)συ: in ου k o n t r a h i e r t
ά ντ  ιξούς Hdt. V II 1509 192β (-ίξονς a, -ιξόονς b). Vgl. 

αντίξοος, αντίξοοι bei ο(σ)ο, ο(σ)οι.
ο μαύρος  aus *ομό-(σ)ουρος: Inschr. 173Gi und Hdt. (Belege 

s. oben S. 410).

o(F)ov: offen oder zu ov k o n t r a h i e r t .
Offen.

-ηκόον-  aus -ψ.ό(Ι)ον-: Hdt. νττψΑους I  102β Π Ι  674 
u. a. m.

-&oov aus -d-o{F)ov: 'ίππο&όϋ Inschr. 832 .
νό συ aus vo(F)ov: Archil. 56 5 ; Theogn. 223; Ildt. HE 8110

135is.
7cXoov und -7ζλόσυ-  aus rrX0(F)ov: Hdt. ττλόον I  203 5 I I  

be 114.7 311 u. s. w., αναπλόου I I  8 ϋ , αυμπλόονς I I  115 2 3 .
ρόον und ~ρόου aus §0(F)ov: Hdt. ρόου Π  297 96ΐ7; — 

ν.αΧλιροσυ Anakr. 28, 7εεριρρόου Ildt. I  1747.
Kontrahiert

-ίϊρσν aus -&ρό(Ι)ον: Β Inschr. ΙΊολνΟρον 15827 (spat).
νου und -νσν aus vo(F)ov: Demokr. νσν Mor. 24 (Stobaeus) 

und 37 (cod. Pal.); Thlnschr. 'Λριοτόνον 17jo (spat); Hdt. evvov 
VI 1057, sonst offen, s. oben.

-π λ ο ν  aus -7tX0(F)ov: Hdt. torcXov V I 33m, sonst offen, s. oben.
χον- aus yo(F)ov-: Hdt. χουσι 3. Plur. IV  7123 aus *χοΙονσι 

und dieses aus *χοΙόα)ουσι> χονν H  1379 IV  120ε V III  97 β 
aus *yjoFdvv und dieses aus *yoF0(i)uv nach W S chulze KZ. 
X X IX  265 (*yoF0(i)w Denominate zu *χόΐος).

0 (F)ω : offen oder zu ω k o n t r a h i e r t .
I  Offen.
I  βοών: Kallinos 2, Hdt. I I  418 I I I  l i l t ·  u. s. w.

βοω-  „rufen“ aus */?ο(/)αο-, *βο(Ι)αον~: Hdt. βοώσαι I I  6Ο9, 
βοώσι I I I  117 2 0 , βοών τα I I  121 ei u. a. m.

-ηκοω-  aus -7jxo(F)io·: Inschr. άν-τι[χό']ως 82 8/9 , sieher er- 
ganzt; — Hdt. ά/.ηκοώς z. Β. I  372 I I  112e.

νόωι: Ileraklit 91; Demokr it Mor. 79 N atorp (bei Stobaeus);
Hoffmann, dlo grlochiBchen Dialekte. III. 32



498

Hdt. oft z. B. I  60*i Π  IOO10 1δ19 Π Ι  41ι δ1 4. 7 143s u.s.w., 
iv νόωι z. B. I  108 775 867 109s 1Π 64? 143 4 u. a. m. 

ττλόων H dt I  18δ*7, σνμπλόων Π Ι 41 9. 
ογδόων H dt Π Ι 68s.

Kontrahiert.
νώι aus νό(β)ωι: in den beiden einzigen Fallen, in denen der 

Dativ νώι bei Herodot ohne Variante in a und b kontrahiert 
ist, geht die Preposition !r voreus: I  27 9 IV  12δι?: dazu εν νώ 
b, iv νόιοι a V II 1δ7 9 ; demgegeniiber nur einmal των νώi a. 
των νόω b Π  181 π . Man konnte das Voraufgehen von ev in 
einen kausalen Zusammenhang mit der Kontraktion setzen: denn 
auch der Stamm νοη- ist in unserem fferodottexte nur dann zu 
νω- kontrahiert wenn iv· oder νε- davorstehen. vgl. oben S. 369ft'. 
Indessen vermag ich weder liier noch dort einen inneren Grund 
fur eine derartige lautliche Abhangigkeit zu finden. Eher wiirde 
ich vermuten, dass iv νόωι in der an jenen Stellen vorliegenden 
Phrase iv νόωι εχω als e in  Begriff empfunden wurde, also ε\τοωι, 
und dass die Kontraktion zu Ιίτ  on eine Folge der so entstehenden 
T o n l o s i g k e i t  von -νοωι war.

-ρωι aus -ρό(β)ωι: H dt χειμσρρωι ΙΠ  81 ίο. 
χών aus *χό(β)ων: Inschr. 429 (V. Jahrh.). 
χών Particip H dt I  1627 aus *χο(β)ών und dieses aus *χο- 

βό(£)ων, vgl. oben χονν bei -o(F)ov-.
o(a)oi: o f fen iiberliefert in

αντίξοοι H dt V I δ04: aber wahrscheinlich k o n t r a h i e r t  
gesprochen, vgl. oben S. 494 unter ο(σ)ο, S. 497 unter ο(σ)ον.

o{F)oi: nur of fen iiberliefert. 
ά-&ροοι H dt Π Ι 109ia VI 112e.
-ήν,οοι: H dt ν,ατψΛοι I  72$ 100$ 141$ 143s 1714 Π Ι  

8 8 j u. s. w.
-voov: Phokyl. ελαφρόνοον 9s; Hdt. εννοοι VJLII 10$ 69a 

I K  42i4.
τζλόοι H dt I  18526.

ο(σ)ι: offen oder geschlossen .
Offen in προ ΐσσομα ι Archil. 130, κ αταηρο ΐξ ε ταν  Archil.

' 92: Stamm seih- : sik-, vgl. l i t  sek4i ..die Hand ausstrecken".
Geschlossen in αίόοϊος Archil. 631 ; αΐόοίην Blnschr. 264* 

kann im Verse drei- oder viersilbig gelesen werden.
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o(F)i: offen oder geschlossen .

Offen: Archil, αθροίζεται 60, ήθροΐζετο 104, οϊζνς 52; Mim- 
nerm γ,ουΐλη 13β (ου fur o metrisch gedehnt); Anakreon κοϊλοίτερα 
9 2 ,' Herodas: aus dem Perfekt ωϊχται IV  55 ist ein Praesens 
όΐγννμι zu erschliessen.

Offen w ar auch βοΐ aus βο(Ρ)ί.
Geschlossen: Archil, οίζνρήν 129; Semon. οίζνρόν 7 so; He

rodas οίζνν V II 39; Anan. οιός 5 c, Genetiv von οϊς. Uber die 
Aussprache der Prosaiker steht nichts fest.

b. Ein langer Vokal an erster Stelle.

i

I I. Der lange V o kal w urde n icht gekttrzt.

Da wir stets mit der historischen Orthographie rechnen 
raiissen, die fiir einen Vokal, den die Aussprache bereits gekiirzt 
hatte, noch das alte Lange-Zeichen verwenden konnte, so ist die 

v Lange der Vokale n u r  d u rc h  die Verse  der Dichter wirklich 
£■· s icher  bezeugt .
%
f  221 . D ie zu sa m m e n t r e f f e n d e n  V o k a le  b l i eb en  offen.

j  -«(?)*-.'I
I *Αίΐδης: von alien ionischen Dichtern der guten Zeit sind 
\\. die beiden Vokale getrennt gesprochen, vgl. oben S. 318ff.: uur 

Phoenix sagfc *Λιδψ 2 ^ .  Bei Ilerodot ist zwar αΛ ιδ ψ  I I  122s 
* in a (αΛδην  b) iiberliefert: aber die Aussprache war zu seiner
> Zeit noch \Λΐδην.
■?
·*. · - a (P) € - ,  - a (F) o - ,  - a (F) oi-.
y , 5ί ό λ ά ο ς  Archil. 119s, Χαρίλαε 79\. Vgl. oben S. 329.

λ α ο ί  ai  Xenophanes 2i6, λαοί Theogn. 53 776, λάοφθόρον 
% 781. Vgl. oben S. 305ff.

|  · ΐ( ·ο « ··
b  ’Η σ ι ο ν η α ς  Kallin, 5, β α σ ι λ η α ς  Tyrt. 4s.

-η (Ρ )η -9 -r\{F)u-.
- η - ε ν τ - ,  - η - ε σ σ α  nur in Elegie: τιμηεν Kallinos le, u -  

μψνιος Mimnenn 1 2 7 , τιμήεσσα 5δ, χαιτ?]έσσης Pliokyl. 3a.
3 2 *
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η έ λ ιο ς  (aus *ηβε- vgl. k ret άβέλιος =  oFehog Hesych): 
nur in der E le g i e  Mitnn. 1 8 2 8 12i 14n  Tyrtaios 1 1 6. 

φ ο ν η ε ς  (ans *φονηβες) Archil. 5 9 . 
ηηρ,  ήερος ,  ήερι ,  η έρα : Belege s. oben S. 353 . 
π ρ η έ ε ς ,  π ρ η έ ω ς  u. s. w.: Belege s. oben S. 351. 
π α ρ η ε ι ρ ε  (aus *-η/ειρε) Archil. 94Jy ηαρας Herodas V i l64. 
&ηάσ&ε  (Stamm *$ηβ~) Herodas V II 21.
Aucb bei H d t. ist ϋηέομαι die gewobnbche Form der Handschriften: 

Hhjuxo I 104 (in A: -ηήχο b) 68, IV 8δβ VII 44 5 56, 100,, 208s, ε&ηενντο 
III 1365 (in a: ϋειενντο b), ΥΙΠ 25,, ΰηενμενος VII 44 6 146,3 212, VIE 
88 4 (ΰεώμενος VI 67, VII 208,,). Daneben ϋεήσασΰαι, ΰεήαεσϋαι, ϋεητός 
η. β. w. (s. unten S. 514) nnd die kontrabierten Formen ϋησαοϋαι, Φήσεσϋαι 
(β. nnten S. 506).

-*?(*>-·
Nur Yermutung ist τ ιόληος Hipponax 47.

-η(*)ο ·.
Π α ι η ο ν -  aus *ΠαιηΡον-: ηαιηονα Archil. 76, Παίηον Hero

das IV  1 1 1  82 85, Παιηονα 81 (neben Παιων TV 26 s. unten). 
π α ρ η ο ρ ο ς  aus * παρηβορος Archil. 56s. 
νηός  aus *ΐΎ^ός Archil. 4i.
ληόν  „Volk“ aus *?.ηβόν Hipponax 88. Auch bei Tyrtaios 

ist ληόν l l i s ,  ληούζ 12  fur das iiberlieferte λαόν, λάονς zu 
lesen, s. oben S. 305 if.

’ίΑρηος Tyrt. I I 7 .
γ η ο χ έ ο ν τ ι  Hdt. V II 1904 (γηονχέοντι Mebzdorf).
Uber die Aussprache der Formen Πλοντηος Inschr. 174, ΑάτοκΧηος 

Inschr. 155 stebt nicbts feet; θράσων (δη\ο] Inschr. 72& balte ich fur eine 
falscbe Erganzung.

-η(β)ον-,  -i
λη ιSt (aus * /.ηβώι) Kallitws l i e :  uberliefert ?Μώι vgl. oben 

S. 305.
ήώς (aus *ήίω ς  vgl. dor. α /ας): Mitnn. 12». 10; ήονς Inschr. 

25x5/4, aus Oropos (um 400 v. Chr.); Hdt. ήώς V il 217» V ll!
83* IX  47x 56», ήονς Υ Π  167, Π  8 » (ίω b), ήοΐ VH 219,
(ol b), ήώ I  142» 201, 204, Π  17„ 99x, 138xx 158ι, m  98,
991 IV  2 2 xi 25, 35x7 40 , 447 48, 1 2 2 ,  181J9 191, V 49,«
V D  58j 126* 129, V U I 85, 132χ, IX  46» (als Variante ί'ω 
in a  Π  32 , ΙΠ  10&, IV  187 19, 407 9 9 „  V I 8 ,, in b Π  8,  
IV  20s V H  176x,).
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-η(β)ϊ - ,  -η{ο)ϊ-  vor K o n s o n an te n .
γη ΐνην  Semon. 7 21 (aus *γηβι~).
zf η ϊ δ ά μ α ν τ  l Inschr. 44 aus Amorgos, wenn die Worte 

einen Hexameter bilden (aus *zfrjFt-).
Θρ η ϊ ξ  Archil. 32 (oder Θρέϊξ ?); Θρηϊκίης Anakr. 96 ist 

zweifelbaft.
λ τ μ ζ ε τ α ι  Semon. 61 (aus *ληβι-): das Metnun gestattet 

freilich, ε an Stelle des uberlieferfcen η zu lesen.
ό ν η ϊ σ τ ο ς  Phoenix 3i.
φηϊδίως Theognis 239 524 592 1034, φηϊδίη 1027 (aus 

* βρφ,ι-).
2 ελ?*ηΐδεω· Σε?*λέωζ νιος 6 μάντις, Βατουσιάδης τδ ονομα 

Hesycli aus Archil. Fragm. 104 (aus * Σελληβι-). 
χ ρ η ΐ ζ ων  Pholajl. 7 Theognis 1333 (aus
-ψ - vor Konsonanten iet in den P r o s a - I n s c h r i f t e n  und bei den 

P ro  8 ai k e r n  n i c h t  8 el  ten .  Ob ein solches -ψ-  einsilbig oder zwei- 
eilbig gesprocben wurde, ja  ob nicbt vielleicbt ψ  nur alte Ortbographie 
und e'i oder ci (mit ioniscber Vokalkiirzung) bereits die Aussprache war, 
werden wir n ie  b e s t i m m t  wi ssen .  Ale B e i s p i e l e  fiihre ich an:

*Αρη ίΟονς Thlnschr. 14 2 167 ist ein dem Epos entlebnter Name 
(7 /8  10 137 138 F487).

α ρη ι ψ άτ ου ς  Heraklit 102 ist ebenfalls Lebnwort aus dem Homer 
{). 41 Γ31 Ω 415).

Δ η ι -  als erster Teil ioniscber Eigennamen: ΔηιΟράσης Thlnschr. 3 e, 
Δήικλος aue Kolophon und Lebedos Coins BritMus. Ionia 39 no. 29 und 
155 no. 8, Δηιλέων BInschr. 15318, Δηίλλεος Thlnschr. 7 0, Δηίψονος Ildt. 
IX 932 952. vgl. die bomeriecben Namen mit Δηϊ·. Uber thae. Δείαλκος, 
Δέαλκος 8. unten S. 518.

ή ι-  in augmentierten PrateritaJformen von Stammen, die mit άϊ- 
beginnen: Hdt. διήιξε a IV 134* (διήξε b), ήΐατωοε (von δΧστόω) III 127U} 
u. a. m.

ήιΟέων Hdt. Ill 4814, bomerieches Lehnwort.
- η ίδ - in abgeleiteten weiblicben Stammen: ΒοιβηΙδα Hdt. Vli 12917, 

Νηρηίδων II 50o, ΝηρηΙσι VII 1917. Jung und nocb dazu verechrieben 
ist Νηιρείδων BInschr. 206 b 27.

- η ί δ η ς  in patronymiecben Bildungen von ^//’-Stammen: z. B. Baoi- 
ληΐδεω Hdt. VIII 1324/β.

- η ι λ ος  Naukratis II no. 742.
•η ί τη ς:  Μαρωνη ιτεών Miinzlegende BInschr. 196 no. 2 neben

Μαρωνειτεών no. 3, Μαρωνιτεών no. 4.
Θ ρ η ι κ - Hekataios Θρηίκων 116 (Stepb. B.); in den Handscbriften 

des Herodot fuhrt die Klaeee a den Stamm Θρηικ- in dem Nomen 
eelbet und in eeinen Ableitungen obne Ausnabme durcb. Die Klaese b 
ecbwankt zwiechen Θρηικ- und Θρηκ-, doch echeint in dieeem Scbwanken



502

eine gewisse Ratio durchzublicken: θρήξ VIII 116„ θρηκός VI 41 β, βρήκες
I 285 IV 74, 80s 93, 94„  VI 345 453 VII 75, 185, IX 119, (θρήιχες 
nor V 10, VII 115,i), dagegen θρηιχων III 90β IV 93e 95Ιβ V 3, 6 , 
8β 126β. 8 VII 1103 137,3 VIII 11517 (seltener θρηχών IV 49, VI 39,* 
VII 75 , 111, IX 324 89„), θρήιξι IV 95 ,, 104, V 4 , V III115,„ θρήιχας
II 103, 167, VII 20 „  (seltener θρήχας IV 95, 118,); der oft belegte 
Landesname lautet in b stets θρήχη oder θρηχίη (die einzige Ansnahme 
macbt θρηίχης VII 106,); θρηίχιος IV 83s VII 176a, aber θρήχιον VII 10„; 
θρήσοας in b IV 33Si (θρηιχίας in a); Σαμο&ρήιχες II 51 β. ,* VIII 90 „  
aber Σαμοϋρηχών VIII 90, ; Σαμο&ρήκη I I 51,0. ^  VI 47„ -χίη VII 59,, aber 
Σαμοϋρηιχίη R (-ϋρακίη A Y ', -ϋραιχίη Β) VIII 90,; endlicb Σαμο&ρήχια 
VII 108,. Dass sicb Θρηΐχ- je nacb der Lage des Accentes verschieden 
entwickelt hat,  also vielleicht θρήξ θρήχες (aus θρήϊξ : θρήιξ, θρήϊχες: 
θρήιχες), aber θρηιχων oder genauer θρεΐχων, 1st moglicb, aber mit einem 
solcb diirftigen Materiale nicht zu erweisen.

χ λ η ί ζ ω  „reden von etwasu Hippokr, IV 182J9, ans *χ).ηΣΙζω vgl. 
WSchulze Qaaest. Ep. 284 ff.

Κ λ ή ι δ ε ς  (Vorgebirge in Kypros) in a H d t  V 108,,: Κλήδες b. Das 
„Schlus8elbein“ heisst bei Hippokrates uberall χ λ η ί ς ,  χ λ η ί δ ο ς  (ebenso 
χληίς CIA. II 675,4 um 400 v. Cbr·; im IV. Jabrb. ist χλείς die regel- 
massige Form der Inscbriften vgl. Meisterhans4 28).

χ λ η ι σ α bei Herodot oboe Ansnahme in der Klasse a; dagegen hat 
b χλήισαι 1 37y 144,. ,4 150, IV 14, V 104β, χλήοαι I 191 ao II 864,  124, 
133β, χλεΐσαι IV 7 8 „ ; passiver Aorist χ λη  ι σ ϋ ή ν α ι  in a und b I 165,
III 55, 58 dagegen χλεισύένχα a, χλησϋένχα b Π 128,; Perfektum Medii 
x ε χ λ η ι μ έ ν ο ς  a: χεχλησμ- b ΙΠ 117 ,.,,, χεχληιομενην b : χεχλημ- a VII 
129tl χεχλειμενον a: κεκλειομ- b II 12180.

- λ η - ί δ η ς , Patronymikon ζα -ληος „Volk44: Ληίδεω Blnschr. 81a,6 aus 
Thasos. Mit ει oder ψ  kann £ I umechrieben werden in den styraischen 
Namen NIKOA £ \ > S S  Blnechr. 19*™, Blnechr. 1 9 ^ .

λη ί ζο ι χο  Inechr. 105 B 4,, ληιοχάς  i0/4, ; Herodot ληιζόμενοι IV 1127, 
έληίσαντο III 47 ,, λη(οηται VI 86, 0, ληιοαμένων IV 145,, ληιοτής VI 17„ 
ληιστύος V 6 ,. Einsilbiges ηι ist in η ubergegangen in λησχρί Herodae 
VI 10, 8. unten S. 507.

λή ι το ν  — πρντανήιον, ein achaisches Wort nacb Hdt. VII 197t . Die 
Acbaer selbst haben zu Herodot’s Zeit nocb XtiFixov gesprochen, vgl. λάΐ- 
xov‘ το άρχεΐον Hesycb.

- ν η - Ι δ η ς ,  Patronymikon zu -νηος: ει oder ψ  kann gelesen werden 
in dem styraischen Namen Blnechr. 19,,,.

δνήιοχος  όνήισχον  Herakltt 114. 
π α ρ η ΐ δ α ς  „Wangenu Hdt, II 121 „  in a (-ηιάς b). 
ρη Ιδιος: H dt. ρηιδίως II 121 „ . 3,  IX 2 ,s neben §ηοχώνη III 136Ϋ s. j 

unten S. 507; bei Hippokratee wecbeeln ρηι- und ράι- mit einander, s. oben ^ 
S. 351. >

χ ρη ί ζ ω :  bei Herodot hat a im Prasens stets den Stamm χρηιζ· 
(singular ist προοέχρηζε V 1 1 ,  in B), wahrend b zwischen χρηιζ- (I 162,
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V 1910 3021 VIII 587 1321β IX 6114) und χρηζ-  (I 417 112< IV 83* V 1818 
VII 533 VIII 14023 IX 55,2 87β H 0 lo 1113) schwankt. Im Futur und 
Aoriste ist n ie  i uberliefert: χρήσειν VII 38 β, χρήοας V 202, χρήοαι V 65 20, 
χρήοας VII 38 4. An der letzteren Stelle steht χρήοαις in a : das i scheint 
ursprunglich von einem Korrektor iiber dem η nachgetragen^und dann irr- 
tumlich hinter β in den Text aufgenommen zu sein.

-η(β)ϊ - ,  - η(σ ) ϊ - vor V o k a len .
δ η ϊ ό τ η τ α  Kallinos 1 u  (aus *δηβιο-), δ ή ϊ ο ι  Phoenix 2 20. 
Ν η λ η ϊ ο ν  Mimn, 9i (aus * Νηληβιον).
Π ο σ ι δ η ϊ ώ ν  Anakr, 61 (aus * Ποσιδηβιών), 
τρ ο π ή ϊ ο ν  Hipponax 57. 
βορη ΐωι  Phoenix 3e.
Τ η ΐ ω ν  Anakreon bei Strabo X IV  644. 
λη ΐη ς  Herodas I I  7 45; darnach ist auch λ ψ ψ  fiir Semo- 

nldes 37 vorauszusetzen.
Fur die Auesprache eines uberlieferten antevokalischen -ηι- in den 

|j  P r o e a te x te n  haben wir zwei Anbaltspunkte. Dass 1 nicht ein etummer 
ft Laut war, folgt aus der Scbreibung Τ ή ιιο ς  Inschr. 1032: denn das dop- 
JP pelte Iota kann hier nur Bezeichnung fiir -tj£- sein (vgl. Έρυκαζαη neben 
I} Έρνκαζίη Inschr. 181). Ferner wird durch den aus dem IV. Jahrh. mit 
if einigen Beispielen (s. unten S. 507) belegten Verlust des t hinter 17 der Be- 
4 weie gefiihrt, dass η vor 1 nicht gekiirzt zu werden pflegte, wenn dae 
> auch in einigen Fallen (Δείαλκος, Ποαιδειών) geschehen ist.

Dariiber freilich, ob -ηι- einsilbig oder zw eisilbig gesprochen ist, 
? konnen uns die Texte der Inschriften und der Prosaiker niemals eine Aus- 

kunft geben. (jberliefert ist -ηι- vor Vokalen in:
Inschr. Αλεξι-δήιος Naukratis I no. 667 II no. 838, φοινικήια Inschr. 

10δΒ37/3β, τιρντανήιον Inschr. 1300, Βουληίου Inschr. 115β, Τηίη Inschr. 
105A0 B0/10. 2t, Τήιος Inschr. 104 105 A B 8.,3 106, Naukratis I no. 209, 
Ποσιδηϊών Ποσιδήιος Belegc s. oben S- 284, ήμιμνήιον οηονδήιον JB Inschr. 
62 2. 4, ΛηΙαλκος Thlnschr. 34 9 e (von Φιλωτη[ί]ης Inschr. 96,2 und \ano- 
κλη]ιομένσνς Inschr, 80 C2 ist abzusehen).

H dt, Adjektive auf -ήιος wie ανδρήιος, άνύρωπήιος, άρχήιος, βαοιλήιος, 
βορήιος, έταιρήιος, οΐχήιος, οίχηιόω, κολεμήιος, Φοινικήιος u. a. m ., ferner 
δηιόω, ήιών, λήιον, ΧηΙη, ΠρονηΙης, ΜηΙονες u. a. m. Belege 8. bei Bredow  

. S. 175 if.

- ω (β)α - y -ο)(β)ε-) -ω ( β ) ε ι -, -ω(β)ο -, -ω(β)ω -.
ζώ ας  Mimnerm 1 1 1 .
ζώων Kallinos 119; ζώ(ι)ειν Herodas I I  29, ζώεις IV  40 

(anceps ist das ω in ζώουσαν Fragm. 15); ζώ ηι  Inschr. 7212 ; 
die bei Herodot often uberlieferten Formen von ζώω sind oben 
8 . 364 aufgefiihrt.

ζωός  jjlebendig44: Tyrtaios 10so; Hdt. ζωάγρια I I I  362s
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neben ζωγρίω (s. unten 8 . 508); im Maskulinum ist bei Herodot 
ζωός (Π  1221 VII 1134 223n), im Femininum ζοή in a, Zωη 
in b iiberliefert (Π 70s 1318 132 5 I I 1 9$: nur einmal ζωη auch 
in a VTII 93?). Herodot wird im Maskulinum ZocSg oder ζώς ge- 
sprochen haben, vgl. ζωός a : ζώς b I 194ιδ.

οωεα Inschr. 116 von einem Adjektive *σω!ής — *σώΙος. 
tjber σώαι Hdt. I 6619 s. unten S. 524ff. Σώος oder Σόος Blnschr. 
19 J9. 309*

ώεον (aus *ώΐείον) Semon. 1 1 .
πρώ ην  ^neulich, ktirzlich“ aus *πρώβψ vgl. Meisteb He- 

rodas 775 823ff.: bei Hdt. Π 53s in b (πριν a). Dagegen kon- 
trabiert zu πρων Herodas V 62.

ηρω ος Hdt. VI 69je IX  2διδ; ηρώα Hdt. Π 143ιβ VI 
69i4, μητρώ α Hdt. IV 80ιδ (in a : μήτρω b); ηρω ες Blnschr. 
225 Hdt. V m  109n; ηρώων Hdt. Π 4δι$ IV 145n V 6610: 
η ρω ας VTII 39i u. a. m.

-ω (β)ϊ- vor Konsonanten.
Ζωιΐλ[ος'] Xaukratis II no. 743. Aus dem doppelten t 

(X Q I*A) ist auf eine Aussprache mit Diaeresis zu schliessen. 
ώ ϊν.τα ι (aus *ωΛ-, Perfekt zu *oFiy- ôfinen44) Herodas TV 55.
Gber die Aossprache eines in den Inscbriffcen und den Texten der 

P r o e a ik e r  stehenden -ωι- vor Konsonanten gilt das zu -17*- S. 501 Be- 
merkte. Beispiele: Ζωίλος Kaukratis II no. 825, Τρωικός Hdt. Π 145 J9 
IV 38δ VII 201# 1715 IX 27,7, Τρω[(λος] Naukratis II no. 816 u .a .m . Das 
Praeens σώ ζω ,  das in den attischen Inschriften stete mit t gescbrieben 
wird vgl. Meisterhaxs * 142, etebt in den Handscbriften Herodofs obne #
(z. B. Π 107,, 171,, III 14,* 6 5 ,, 105* IX 104, u. a. m.).

vor Vokalen.
ζωΐων (aus *ZwFi-) Semon. 13.
&ωϊή (aus Archil. 109.
λω ΐω ν (aus Semon. 7 30.
πα χρώ ϊον Inschr. 59s (Hexameter), altes Alph.
Uber die Auespracbe eines im P r o e a t e x t e  iiberlieferten -ωι- vor 

Vokalen vgl. die Bemerkung ζα ·ηι~ vorVok. S. 503. Belege: Inschr. άΟώιοτ 
71 β, ήρώιον 95 β, * Υονωίης 173,*; Hdt. Άχελώιος, ήρώιοτ, ήώιον, χατρώιος, 
πρώιος (ζ. Β. VIII 130„ πρωίητ VIII 6,), μητρώιος, Κώιος, ζώιον, ώιόν o.a.m ., 
Belege β. bei Bredow  175.

-η ϊ (aus -η(ί)ιΐ) im A uslante. 
π ο λ η ΐ τε πονώ τε όήμωι Tyrtaios 12is ist wortliches Citat f  

aus Γ 50 (vgl. πόλει Au>).

A



-η(·Ρ)ι ini A u s la u te .
Die beiden folgenden Formen sind bei ionischen Dichtern bis jetzt 

nicht zu belegen:
νηί aus *νηΙ"ί, oft bei Herodol.
Πριη(ν)ήι Inschr. 161 (nocb linkslaufig, aus Milet): der einzige 

Beleg fur einen Dativ auf ~ηι von den Stammen auf -ηF : ~eF\ die gewohn- 
liche ioniscbe Endung ist

Der Dativ Sing, von Άρης lautet bei ΗάΙ.Άρηι IV 5912 623, Άρηϊ 
a: Άρει b II 590, Άρει II 63u ; bei Semon. l ia Άρει (zweisilbig, uberliefert 
Άρει). Dass Herodots Άρηι auf Άρηϊ (vgl. Gen. Άρηος) zuruckgeht, ist 
moglicb, aber nicbt eicber: denn bereits Archilochos flektiert den Namen 
ale reinen >7-Stamm vgl. Άρεω 48. Des Semonides Άρει ist schwerlich 
rich tig uberliefert.

222 . D ie  V o k a le  w urden  k o n tra h ie r t.

Es ist moglich und fiir einzelne Falle sogar wahrscheinlich, 
dass der Kontraktion die Kiirzung des an erster Stelle stekenden 
langen \ 7okales, teilweise verbunden mit der Delmung des zweiten 
Vokales (wenn dieser eine Kurze war), voranging. Da sich diese 
Entwickelung aber bei keiner der Fomien sic her nachweisen lasst, 
so babe icb das Material aus praktischen Griinden bier vereinigt.

-η - aus - t j-a- ohne trennenden Laut.
ε ί ρ ή τ α ι  3 Plur. Insclir. 2517 ist, wakrscheinlich durch die 

Mittelstufe *εΙρέαται, aus *sigrtaccu hervorgegangen. Bei den 
ionischen Dichtern ist e in s ilb ig e s  εα und ηα uberliefert, ebenso 
bei Herodot. Gesprochen wird η sein.

(Jber ατητ-  aus *στηάτ-) *στεάτ- e. unten S. 513.

- η - aus (-ijs-?) ohne trennenden Laut.
ϋ-ή ις Herodas V 13, τνροσ-ΰψς V II 114; γ,ατα&ηις Theognis 

276; vgl. homer. &ψμς. Die Mittelstufe war vermutlich *&έψς.
π ρ ο - 0  rjrcu Imchr. 171ss, aus *ϋήετai oder *&ήηται (durch 

die Mittelstufe *&έηταί)} vgl. homer, άτεο&ήομαι .2 409, xara- 
$ήομαι τ  17 X  111.

-ή ι ς ,  - rji im Konjunktive der passiven Aoriste aus -ηψ ς , 
-ήηι (vgl. homer, δαμήηις Γ 436, μιγήψς ε 378, ααπηψ  Τ 27 , 
φανήηις ν 402, φανηψ  5mal): Inschr. φαντμ 139 «ο, αδικηθεί 2514 

(aus-&ήι s. oben S. 442), διαρανΡηι 4217, εξεηχΟψ  42^4; Thcogn. 
τερφΰψς  594, άση&ψς 989, διδαχ&ήις 565, τρεφ&ηι 379; Solon 
π ιεσ$ψ  13s7; Herodas λειφ&ηι I I I  4, π ε ισ ΰ ψ ε  V II 52; ebenso
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sind bei den Prosaikem durchgebends die kontrabierten Formen 
iiberliefert.

νικηϋειι Inschr. 10 4 kann auch anders gelesen werden (-άτι, ij).

von Archilochos an, vgl. Archil. 32* 115 126 139 Semon. 162 

Hipponax 38 514 u. s. w. Dem Homer entlehnt ist ζην Inschr. 
79 4 in einem Grabepigramme (V. Jahrh.).

in der 2. P ers. Sg. K onj. des Mediums (wahrscheinlich 
durch die Mittelstufe *-ecu): Inschr. βουλψ 69 a 2 (altes Alph.); 
Herodas ιρείσηι VI 17 8 6 , επιψεναψ  V I 46, π ευ ΰ ψ  VI 38; 
ebenso - ψ  bei H it., vgl. B redow 323.

Durch die Mittelstufe * ίήρι ?
ήλ ιος  aus ψ λιο ς : Archil. 744, Semon. I 19, Hipponax 15s, 

Anakr. 27, Herodas I I I  88 VUE 3 Fragm. 13 (Π 13); ηλ[ιο~]ς 
BInschr. 33 aus Amorgos (V. Jahrh.); auch die ionischen Pro-

Π ο ι η α σ α  Stadt auf Keos, Ποιήσσιοι ihre Einwohner, aus
* Ποιήΐεσοα: s. oben S. 308.

&ησε-  Aorist und Futur „8chauen“ aus *&ηβησα-,
* Ψηίησε- von * Ιϊηίεομαι =  dor. ΰάβέομαι : &ησάμενος Inschr. 
107 a, Θήσ-α)>[δρος] Naukratis I I  no. 740, IhqaeoSe Herodas V U
56. Als Mittelstufe ist hier &εησα- bezeugt, s. unten.

δ ι ψ η -  im Praesens aus *διψη-(ί)ε-, *διψψ(χ)ει-: dixprjv 
Hdt. Π  247 Hippokr. I w 94δ, ίδίψη Ilippokr. P* 216,4 218i 4.

δρη-  „thun“ im Praesens aus *δρη-(χ)ει-: Hippokr. δρψ  
I I I  290s.

&?„ij Imptv. aus *&Xrj(i)e Herodas Π  83, & λ η τ α ι  aus
* &λή(χ)εται Herodas I I I  44.

γΨνη- „schaben“ im Praesens aus *γ,νψ(χ)ε-: Hippokr. wrjrai
H I 4904.

χρη-  im Praesens aus *Χ9ψ(χ)ε-'  εχρη Tyrtaios 3s, εχρητο 
Herodas VI 55, χρησίλαι Inschr. 42\* H&odas V I 33 und. bei 
Hdt. und Hippokr., das Naherc in der Formenlehre.

W ar die Mittelstufe in alien diesen Prasentibus -err ?

η v „war“ durch εψ  aus *η(σ)εν: bei Dichtern und Prosaikem

-η ι  aus -η(σ)αι

aus - η ( Ι ) ε -, -η(χ)ε- ,  -η(£)ει-, 
η ρ ι  aus ηέρι (vgl. oben S. 362) in ήριγένεια Mimn. 1310.

saiker kennen nur rj?uog. Durch die Mittelstufe *εήλιος?
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aus - η ( ι ) ε ι .

δ ι ψ ή ι  Hippokr. V I 488 n  aus *διψη(ζ)ει.  
λ η ι ς  Herodas ΙΠ  3δ V II 88 aus *λή(Ι)εις.  
π ε ι ν η ι  Hippokr. V I 488u aus * π ε ιν η φ ε ι.

u. a. m.

%

• -V

i
: Λ

-Ijt-  aus - η ( / ) ϊ - ,  -η (α ) ϊ -  vor K o n s o n a n te n .
Ober die Formen der Prosatexte vgl. die Bemerk. zu offenem -ηΐ- S. 501.

In  dem Papyrus des Herodas fehlt das i hinter dem η, 
woraus vielleieht der Schluss gezogen werden darf, dass, wenigstens 
in spaterer Zeit, aus dem langvokaligen Diphthongen -ηι- ein- 
faches -η- geworden war.

ΘρηινΛην Anakr. 49, Θρψνΐη 75i.
§ η ιδ ίη  Theogn. 574, ρήιδιον 577, §ψτερον 1370; ρψδίως 

Herodas V II 69. Man beachte bei Herodot b  ρηστωνης ohne i 
Π Ι  1367 (von den Abschreibern nicht verstanden und deshalb 
von a in b  /.ρησιώνης, von b in εκ τ,ρότωνος geandert) neben 
ρψδίιος Π  12114· 26 IX  2i2.

λ η σ τ ρ ί  Herodas VT 10.
χρη ι ζω ν  Theogn. 958; χρηζεις Herodas Π  83, χρήζψς I  31, 

χρήζων Π  49 (neben χρεΐζω s. unten).

-ijt- aus -ΐ)(ο)ϊ- vor V o k a le n .
Uber die Formen der Prosatexte vgl. die Bemerk. zu offenem -ηΐ- S. 60S.

δ ή ι ω ν  Mimn. 14 s; bei Archil. 81 habe icb δήιον fiir δηλον 
vermutet *

ΊΠηιονιστ ι  Hipponax lg .
γ ρ η ι α ι σ ι  Herodas I  74 (von γρψος aus *γρήβιος vgl. 

γρψον· παλαιόν Hesycli).
Μ ο ν σ η ι ο ν  Herodas I  31.
Wie die Inschriften beweisen, konnte -ψ - zu -ψ  gekiirzt 

werden, vgl. ΚαμΜηψ Inschr. 8OC20 (aus Καμιντμψ  von Καμι- 
ντμος zu Καμινευς), ιερήον Inschr. 25ss· se, Ποοιδήον Henkel· 
inscbrift aus Olbia s. oben S. 284.

4
D ip h th o n g is c b e s  -ηο-, -ηιο- aus ·η{σ)ω-,
J ε ι ν ο δ ίκ η ο  Inschr. 30 2 aus Naxos (VI. Jalirh.). 
άλ(?.)ηών oder άλ(λ)ηδν Inschr. 30».
Ich sckliesse micli der Auffassung F ick’s BB. X I  268 an, 

dass in diesen beiden Formen Diphthonge mit la n  gem ersten

..«ΆΛ,
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Gliede (ηο) enthalten sind. Man konnte sonst auch in ψ  nur 
eine altertiimliche Schreibung fiir εω sehen.

-oj- aus -ω -ω - obne trennenden L aut
δώις  Hdt. I l l  5317 aus *δώψς (vgl. homer, δώις Η 2 Ί und 

das banfige δώηι), άλώι  Hdt. I  894 (neben άλοίηι IY  127? 
8. oben S. 371), ά λ ώ σ ι  I I  93is aus *αλώωσι u. a. m.

·ω ·  aus -ω(β)η-,
τερών Herodas V 62 aus * πρ ώ βψ  (s. oben S. 504), wahr- 

echeinlich durcb die Mittelstufe * τιρόψ.

-ω- aus
ζώ μεν  Hem on. 3 s aus ζωομεν. Durch die Mittelstufe * ζόω- 

μεν? Vgl. Fragm. I 4.
σώ ς  bei Hdt., vielleicht aus σώος, s. unten S. 524 ff.

-ω- aus
Σώ νδρος  Inschr. 50 aus *Σωβ-ανδρος vgl. Σώ-ανδρος CIA. 

Π  38281. Durch die Mittelstufe * Σό-ανόρος?
ζωγρεω  aus * ζωί-αγρέω , oft bei Hdt. z. B. I  6617 83c 

86s 128s 1697 211 u u.s. w. Durch die Mittelstufe *ζο·αγρπυ?

·ω · aus - ω -ω(σ)ου~.
ζώσαν Inschr. 684 (Vers, altes Alph.), aus *ζώΙουσαν, vgl. 

Hdt. ζώα a I  214ιβ IV  205 s. Durch eine Mittelstufe *ζδωσav?
ρ ί γ ω σ α  Semon. 7ae aus ριγώσυσα. Durcb eine Mittelstufe 

*ριγόωσα?
λαγοίς  Hipponax 36 aus ~*λαγωβούς, wahrscheinUch durch 

die Mittelstufe *λαγοώς.

-ω - aus -ω (/)ω -, -ω(σ)ω~. 
ρ ι γ ώ  Hipponax 16 17 aus ριγώω. Vielleicht durch die r 

Mittelstufe *ριγόω?
λ α γ ώ ν  Anan. 5 5 aus *λαγωβών. Durch die Mittelstufe 

*λαγοών?

-ωι-  aus -ω(β)οι-> -ω(χ)οι-.
ζοί ιη  „moge leben“ Herodas V 70, ζώ ψ  (lies ζώιψ) ΙΠ  79. 
Ιδροί ιη  Hippokr. I w 44ig. 
ρ ι γ ώ ι η  Hippokr. V II 190s5*
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-col- aus -ω(β)ϊ-  vor K o n so n a n te n .
Cber die Formen der Prosatexte vgl. die Bemerk. zu offenem -ωϊ- S. 504.

Ζ ω ί λ ό  Inschr. 94 (altes Alphabet) im Pentameter als —  
oder als gemessen.

-ωι-  aus -ω(β)ϊ-  vor V o k a l en.
Uber die Formen der Prosatexte vgl. die Bemerk. zu offenem -ωϊ- S. 504.

λ cut or Herodas TV 80.
π α τ ρ ω ί η ς  B lnschr. 2642 (altes Alphabet) ist im letzten Fusse des 

Pentameters als π α τ  ρ οΐης  gesprochen worden.
liber die Aussprache von ηρωι Hdt. II 44 39 Y 114 7 YII 117 9 ist 

nicbts bekannt.

I I.  Der lan ge V o ka l w urde g e k tlrzt.

D as io n isch e  V o k a lk iirzu n g sg ese tz .

2 23 . Von einem Gesetze lasst sich streng genommen gar 
nicht reden. Unsere Quellen machen es nicht wahrscheinlich, 
dass jeder lange Vokal unter bestimmten Bedingungen von einem 
gewissen Zeitpunkte ab gekiirzt werden m usste . Die K iirzu n g  
war vielmehr eine L a u tn e ig u n g , die in einzelnen Fallen recht 
alt war, in anderen sich erst im VI. und V. Jahrh. entwiekelte 
und die ganz nach den individuellen Verhaltnissen verschieden 
stark auftrat.

Mit der Kiirzung des langen Vokales war zugleich die D eli- 
n u n g  des fo lg e n d e n  V o k a le s , wenn dieser natura kurz oder 
eine „Ersatzlange“ war, verbunden. Diese Dehnung ist nun aber 
in einigen Fallen scheinbar unterblieben, und zwar meistens ab- 
weichend vom Attischen, das regelrecht die Umsetzung der Quan- 
titat vornimmt. Die wichtigsten dieser Falle sind:

-έες  aus (-evea) im Nominative Plur. der Nomina auf -ενς:
z. B. βασιλέες und daraus weiter βασιλείς.

νέες  „Scbiffe“, nur bei Hdt. belegt, aus *νή/"ες (ndvee).
νεός  „dc8 Schiffes“ , nur bei Hdt. vorkommend, aus *νηβ"ός (ηΙΙνόε), 

att. νεώς.
- έ ο ς , att. -έως, aus (-evos) im Genetive Sg. der Nomina auf

•ενς: z. B. βασιλέος aue *βασιλή/ος.
τ ε&νεός  Hdt. I 112J0 (in A b : nur B hat τεϋνεώς), Hippokr. ΓV 2849 

(VII 950β/7: -νιός Θ, -νειός C, -εός vulg.) aus *τεβνη/’ός, έστ εός  Hippokr, 
IV 298 0 aus * έστη^ός.

μ έ μ νε ο  Hdt. V 105,, aus *μέμνη(σ)ο (·5βο), χρέο  Hdt. I 165,a und 
oft bei H ip p o k r aus *ZQy(i)*(o)o, das nach gewohnliehem Lautgesetze zu 
*χρέηο) *χρήο) χρεώ h&tte werden miissen.
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- α ρ ε ο ς , att. -άρεως, &αβ *-άρη^ος (-arevos vgl. Wackernagel ΚΖ. 
XXVII 265) ifn Namen Άμφιάρεος bei Hdt., att. ίΑμφιαρεως.

- γ ε ος  ,,νοη Erd©“, att. -γεως, aus * -γη fog (-gRvos), nur bei Herodot 
belegt.

Γλεος,  att. Thoyg, aus *ΐ).ηFog (-avos), nur bei Herodot belegt.
Κέος  Hdt. VIII 76e. att. Κέως, aus *Krjfog (-evos) vgl. Κήϊοι: da- 

neben Τέως (-cvos) Hdt. I 142,, II 178β, Τέων I 17013 (das η ist echt, vgl. 
Trjiav Alkaios 43).

-λεος  ,,Volk“, att. -λεως aus (-IRvos), bei Hdt. in Eigennaraen
als Variante zu -)*ως.

τιλέος  „voll“, att. πλέως, aus * πλήθος (plevos), bei Hdt.
χρέος  „Bedurfnis, Schuld“, att. χρέως, aus *χρή/"ος oder *χρή(ος 

(*evoe, -e,ios), bei Hdt.
- χρ έο ς ,  att. -χρεως, in dem nurbeiZTdJ.belegten Compositum αξιόχρεος.
χρ εόν ,  att. χρεών, aus χρη έόν) *χρηόν, bei Hdt.
ζόος  ,,lebendig“ aus *ζώ/"ος, inschriftlich und bei Herodot. Fur des 

Arcbilochos ζο)ον 63 2 (der Vers fordert kurze Stammsilbe) kann ζόον oder 
ζόω geleeen werden.

σόος ,,gesund“ aus *a&Fog, nur bei Hdt.
Abzusehen ist von ήχέ εντα  Archil. 74 β, τ ελ έ εν τα  Tyrt. 4 a : denn 

die Formen ν λ έ η ν  Archil. 74e und χα ι τ έη σοα  Semon. 757 macben es 
wahrecheinlich, dass - έηντα  von Archil, und Tyrt. gesprochen wurde.

Natiirlich wird man zunachst geneigt sein, die fehlende Deh- 
nung la u tg e s e tz l ic h  zu erklaren. Die Versuche clieser Art 
(ich nenne nur M erzd o rf  Curtins’ Studien IX  201 ff. W acker
nagel ΚΖ. X X V II 262 ff.) haben zu keinem Resultate gefuhrt.

Die von M erzd o rf  aufgestellte Regel, dass r\o =■ ao zu εω, 
aber ηο =* eo zu so geworden sei, ist von verschiedenen Seiten 
mit guten Griinden abgewiesen worden, vgl. G M ey er  Griech. 
Gramm. 3 211 Anm. Sie lasst, von Anderem zu schweigen, die 
Formen χρέωνεat, χρεωμένος, πόληος ebenso unerklart wie 
Herodot’s -γεος, ιλεος, -λεος, νέος, τε&νεός, μέμνεο.

Den meisten der angefiihrten Formen ist die offene Aus- 
sprache der Vokale (fur πλέος, ϊλεος, ζόος, σόος durch die Dichter 
bezeugt) und die L ag e  des A c c e n te s , der entweder auf dem %f 
ereten Vokale oder auf keinem der beiden Vokale ruht, gemeinsam. 4 
Man konnte also die Regel aufstellen, dass die Dehnung nicht , 
eintrat (oder aufgehoben wurde), wenn die Vokale offen waren 
nnd der Accent n ic h t a u f  dem zw eiten lag (daher πλέος, aber  ̂
λεοίς). Allein auch hiermit kommen wir nicht durch. Ausser 
Herodot’s νεός, χρεόν, τε&νεές sprechen dagegen die von den 
Dichtern mit offenen Vokalen gebrauchten und in der Quan- 
titat des zweiten Vokales durchs Metrum bestimmten Formen:

r**.& '



Υλεως (das ω metrisch fest) Herodas IV  25; νλέψ ορος Archil. 
74d Versschluss (das η iiberliefert und metrisch fest); χαιτεησσ 
Semon. 7 57 (χαιτειησ* in der besten Handschrift); ζόωμεν Semon. 
I 4 (metrisch gefordert fiir das uberlieferte ζώομεν); ΘρεΊνΙων 
Hipponax 42, Θρεϊτάη 120, beide Male metrisch gefordert fiir 
das uberlieferte Θρψκ-. V011 den iiberlieferten, aber metrisch 
nicht festen Fonnen πλέως Archil. 5 8 4 . Πριηνέως Archil. 97 
Hipponax 79 sehe ich ganz ab.

Auch andere Wege, die man eingeschlagen hat und ein- 
schlagen konnte, um zu einer lautlichen Erklarung zu kommen, 
erweisen sich bei genauer Prufung als ungangbar. Mir hat sich 
deshalb die Uberzeugung gefestigt, dass der (im wesentlichen nur 
fiir Herodot und Hippokrates bezeugte) Ausfall der Dehnung 
n ic h t  la u t l ic h e  Griinde hat, sondem nur durch F o rm en - 
a u sg le ic h u n g  entstanden ist. Um das zu begriinden, mochte 
ich zwei Worte hier heranziehen und besprechen, in denen fiir ω 
unter ziemlich den gleichen Bedingungen, wie sie fiir jchioq, 
-γεος u. s. w. bestehen, ein 0 durch Formenausgleichung einge- 
treten ist.

Der „ H a e e “ heisst im Homer λ α γ ω ό ς  =  *λαγωΡός. Daraue mueste 
im Ionischen mit Quantitatsumsetzung *λαγοώς) λαγώς werden. DieseForm 
ist denn auch bei Hipponax 36 belegt: Akk. λαγώς durch *λαγοώς aus 
λαγωσνς. Bei Herodot ist aber λαγώς nur als Variante zu λ α γ ό ς  (und 
λαγωός) iiberliefert, vgl. λαγώς a : λαγώς b III 1087, λαγώς R : λαγωός V 
(mit ubergeschriebenem ω): λαγός a IV 1344, λαγών R : λαγωόν V: λαγόν a 
IV 1344. 7. Dass λαγός λαγόν in diesen Fallen die bessere Lesart iet, 
machen die ohne Variante uberlieferten Formen λαγόν I 123 la. ie 1242 
VII 573, λαγόν I 12316 wahrecheinlich. Dieser .Stamm λαγό-', der laut- 
gesetzlich nicht aus λαγωό- entstanden sein kann, ist eine erst von 
den kontrahierten ionischen Formen ausgegangene Neubildung. Auslayonp) 
*λαγοφ wurde im Ionischen λαγφ , aus λαγωοΓ) *λαγοοί wurde λαγοί, aus 
λαγωών) *λαγοών wurde λαγών, aus λαγωοϊσι) *λαγοοΐοι wurde λαγοΤσι. Das 
Bewusstsein dafiir, dass diese Formen kontrahiert seien, ging der Sprache 
verloren; man bezog sie auf einen Stamm λαγό- und erganzte das Para- 
digma desselben dadurch, dass man λαγός λαγόν neu schuf und an die 
Stelle dee ursprunglichen λαγώς, λαγώ setzte.

Ebenso ist auch ion. κ ά λ ο ς  „ T a u “ zu crklaren: κάλονς ε 260 und 
Ild t. II 36J5, dagegen καλόν b : κάλων λ II 28,5. Der oft vorkommende 
Dativ κάλοη Ild t. II 9616. 50 III 14,4, entstanden aus κάλωϊ (=  *κάλω ΓιΊ\ 
bildete hier den Auegangspunkt fiir κάλος, κάλον, κάλονς.

AVie in diesen beiden Fallen steht das scheinbar nicht ge- 
dehnte ε und 0 jener oben angefuhrten Worte s te ts  in e in e r  
F le x io n s s ilb e , aber nie im Innern eines AVortes, und, λπθ bei
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λαγός und ζάλος, lasst es sich leicht erklaren, durch welche Ein- 
fliisse dieses ε und o auf deni Wege  der Formen ausgleichung an 
die Stelle des urspriinglichen und lautgesetzlich berechtigten η 
und ω eingeriickt ist.

Die aus νηός, νήες lautgesetzlich hervorgehenden Formen 
νεώς, νέης standen in ihren Endungen den iibrigen konsonan- 
tischen Stammen, namentlich den Wurzelnorainibus, isoliert gegen- 
iiber: um diesen Gegensatz auszugleichen, ersetzte die Sprache 
die ungewohnlichen Ausgange -ως, -ης durch die iiblichen En
dungen -ος, -ες und schuf so νεός νέες  nach βοός βόες, ποόός 
πέόες u. s. w. Vgl. M erzdorf Curtius’ Stud. IX  242. 

τ ε ΰ ν ε ό ς  (statt τεΟνειός) nach οίζός, γεγονός u. s. w. 
μ έιι νεο und χρέο  (fiir μεμνέω, χρέω) sind umgebildet nach 

den zahlreichen Imperativen auf -εο (φέρεο, αϊτεό aus *αΙτύο =  
*αίτέεο), vgl. Merzdorf a. a. 0.

Bei den Nominibus auf -ενς haben wahrscheinlich von Anfang 
an, vor jeder l^okalkiirzung, die Formen βασιλέ/ος βασ ιλέες  und 
βασιληβος βασιλίδες neben einander bestanden: das ionische -έος 
braucht also tiberhaupt nicht aus -rtog gekiirzt zu sein. Sollte 
aber der ionische Dialekt die ersteren Formen nicht besessen 
haben, so werden β α σ ιλ έο ς  β α σ ι λ έ ε ς  Neubildungen von einem 
Stamme flaaiL·- sein, den das Sprachgefiihl aus βασιλεύς und 
den durch Quantitatsumsetzung entstandenen Formen βασιλεϊ 
(=■ -ληί), βασιλιά (=* -ληά) erschloss; dass die Nomina auf -ης : 
-εος : - ε ι : -εα und auf -νς : -εος : -εϊ die Neubildung begunstigten, 
liegt auf der Hand.

χρέος  statt χρέως aus *χρηος bezog sein o von den iibrigen 
neutralen Stammen auf -ος (wie μένος),

χρεον  wurde aus χρεοίν nach έόν und dem der Bedeutung 
nach korrespondierendem εξεόν umgebildet.

Alle iibrigen Formen sind o-Stamme. In ihrer Flexion kam 
die Quantitatsumsetzung von Anfang an nur in denjenigen Casi- 
bus zum Ausdnicke, in denen der zweite Vokal kurz war: also 
Nom. Sg. πλέως πλέων, Gen. πλέω, Akk. Plur. πλέως, Da- 
gegen liessen die Formen πλέωι aus *πληωι, πλέοι aus *πλψ ι, 
π ?Jcov aus *πληων, πλέοισι aus *πλχ\οισι tiberhaupt nicht er- 
kennen, dass eine Kiirzung des Stammvokales stattgefunden hatte. 
Sie konnten ebensogut auf einen Nominativ π λ έ ο ς  bezogen wer
den, und, indem die Sprache das wirklich that, war das Scbicksal 
der urspriinglichen Formen πλέως πλέων πλέω entschieden:
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sie mussten den Neubildungen πλέος, π)<έον, πλέον, τνλέονς 
weichen.

Wie schon oben bemerkt wurde, kommen die Formen ohne 
Dehnung, abgesehen von den vielleicht anders zu erklarenden 
Genetiven auf -έος (von -erg) und der einzigen inschriftlichen Form 
ζόον, nur bei Herodot und Hippokrates vor. Dass sie auch von 
den altionischen Dichtem gesprochen wurden, i s tn ic h t  b e w ie se n  
und den iiberlieferten Texten nach n ic h t  w a h rsc h e in lic h  (vgl. 
dreisilbiges Ό^εως mit festem ω bei Herodas). Auch die Inschriften 
haben bis jetzt noch kein -λεος, wohl aber zahlreiche und zum 
Teil recht alte Belege fur -λεως zu Tage gefordert. Es ist des- 
halb nicht ausgeschlossen, dass die neugebildeten Pormen ohne 
Dehnung auf einen engeren Kreis beschrankt waren.

224. e aus η in Stammsilben.

εά und εά aus η(ο)ά , η(β)ά.

l a  „ich w ar"  Hdt. Π  19* (vgl. la  J  321 E  887), lag Hdt. 
I  187is (in a: έεις b), Ιατε IV  1197 V 92n  aus *iy(o)d, *η(σ)άς 
*η(σ)άτε. W are das ε von Haus aus kurz, so hatte Herodot 
Formen ohne Augment gebraucht, und zu dieser Annahme liegt 
keine Veranlassung vor.

γεά-  „Erde“, μ ν ε ά -  „Mine“ aus *γηβά-, * μ ν η β ά wechselnd 
mit γεη- aus *γηβψ  und μνετΓ aus *μνηβη- (im Singular yij 
und μνη Herodas I I  51 52 V II 79 91): μνεας Herodas V II 90, 
μνεών aus * μνεεών Herodas I I  22 (damach ist μνεας fiir das 
uberlieferte μνας zu lesen bei Hippon. 20 Herodas V ¥ l) ; μνε . . .  
Blnschr. 62ι; μνας Inschr. 72 10 ist wohl attiscbe Fonn; yiai 
Inschr. 1394ο, γέας Inschr. 8OC10 140di 173s Blnschr. 2 5 0 e 
251 e u. a. m.; γεών aus *γεεών Hdt. IV  1 9 8 4 , μνέαι I I  168io 
V I 79δ, μνεών H I  1 3 1 7 , μνεας I I  149*ι I 8O7 ΙΠ  13 i5  89io .

Α ε ά ρ έ τ η ι  Inschr. 683 (VI. oder V. Jahrh.), im Verse 
d re is i lb ig  gemessen, aus * Αηβ-αρέτψ.

νέα  „Schiff“ aus *vrjla, s. unten S. 518.
σ τ έ ά ρ , σ τ έ ά τ -  aus *στήβάρ: oft bei Hippokr. z. B. V I 

424io. 11 . 12. 14. V l l l  90si 108 5 u. a. m.
Kontrahiert: ατήχος  in Θ (iiberl. απιτος) Hippokr. VIII 230,β) στη- 

τώδες Galen Exeg. in Hippokr. 566.
φ ρ έ α ρ , φ ρ έ ά τ ο ς  aus *φρήβαρ} *φρήβατός: H dt. φρέαρ I

Hoffmann, die griechlsehen Dialekte. ΙΠ. 33
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68* Υ Π  1334, φρέατος V I 1199, φρέστα TV 1204 , φρεάτων Π  
10816; Hippokr. φρέαρ Ρ™ 210ιβ.

Π ρ ε - ά ν $ η ς  Mann axis Keos Blnschr. 50 col. IV 65, aus 
* Πρηβ-όν&ης zu πρηνς, vgl. oben S. 351.

-εη-  (-εε-) axis η(β)ε, η (β )ψ
&εη- ~schauen“ aus *&τ^ε·, *&ηβη- (dor. SaFt-): Semon. 

&έημα 7*7 J); Hdt. &εησεαι I  8 u  , $εψόμενοι IX  25e,
$εήσασ$αι xind ^εησόμετος oft (Bredow 46) z. B. V I 120 4 VII 
43β 128s 130i4 u. s. w., ε&εησατο V II 128n, ε&εησατο a: 
ifh fi-  b IV  871, ε&ετραινο a : ε$ψΓ  b H I  23i? 24ι V I 120δ, 
&εψαί Π Ι  1396, ΰεψρον V I 2 1 s 67u und άξιο&εψος sehroft. 
Daneben &ησασΰαι, &ησεα&αι s. oben S. 506.

&εη rdas Schauen" aus * d rfy : Herodas &iai I  29 (offen); 
Hdt. &έης I 25δ IX  25δ·

νέες  ..Schiffe" aus *rr}Feg: s. unten S. 518.

εω aus -ij-o -, -ij-ω - ohne tre n n e n d e n  L a u t

άφ-εώ Herodas V 74 (εφηω A  567, μεθ^ω Γ  414). Danach 
ist -eoj- statt des xiberlieferten -ω- zu lesen in &εώ Herodas V 
13. θ ε ώ μ α ι  V III 9. Ebenso bei Hdt. τνροσ&εώ 1108u, περι- 
&εώμεν H I  811*. νπερ&εώμαι V 24s V I I 819 u.a.m. Vgl.J23fr. εξανα- 
στεώμεν TV 115s, επιβεώμεν \H 5 0 ss , άποστεώσι 1155*3 Π Ι  15τ.

χρεόν  aus χρη ιόν} *χρηόν) χρεών: in der Regel bei Hdt. 
ohne Variante (z. B. I  57* Π  35 ι5 556 V 493δ 50s 1098. i i  
l l l i *  VI 43n  V n  178 I 6O1* V m  3 , 748 754 141* IX  17ιδ 
26a  4 17  464 54 7  58u  106e); vereinzelt sind χρεών Π  133ίο, 
χρεών Bb: χρεόν A I  419, χρεόν a: χρεών b V H  139 IX  16*i.

εω und εω axis η(ι)ο, η(/)ου. 

ό li l tsων offen Archil. 68 .
ό ρέω ν τα  offen Archil. 62 (xiberl. δρωντα), s. oben S. 453. 
Sl ipεώντα  Anakr. 57.
χ ρ έ ω μ α ι , χρεώμενος  aus *χρή-χο-μαι: oft bei Herodot und 

Hippokrates, ebenso Heraklit χρε(ι)ωιι;αι 1 1 1 , χρεωμένα 62, das 
Xahere in der Formenlehre; bei Herodas ist -εω- fur -ω- zu lesen 
in χρεωμεσ&α EH 21, χρεω V 6 (liber Hdt.’s χρέο vgl. S. 509ff.). 

χρέωσα Hdt. V II 11 le , aus *χρηχόνσα. 
χρέος  „Bedurfniss, Schulda aus *χρψος, a t t  χρέως: bei 

Hdt. χρέος ohne Variante in a und b 1138s Π  i 369 .10.1s IH  140i*.

Wb.** ■ 
■ ··

j& v
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εω und εω aus ?j(/)o, η(^)ον, η(Ι)ω.

' Ά μ φ ι - ά ρ ε ω ς  (-εος) aus *Λμφιάρηβος, homer. ’Αμφιάράος: 
Iidt. 'Α{μφιάρεως a: -ρεος b Υ Π Ι 1348; *Αμφιάρεω I  49ι Υ ΙΠ  
1347, ’Αμφιάρεωι, I  52a- Fiir 'Αμφιάρηον I  46ίο (einzige Quelle 
A) ist 'Αμφιάρεών zu lesen.

Τ ννδ -α ρεω  Hdt. I I  112s.
γεω -, -γεως  ( -γ ε ο ς ) und -μνειος  aus *-γη!ος,

*-μνη!ος, zu den oben angefiihrten Substantivstammen γεα 
μ ν ε ά Hdt. γεωπέδων V II 28 1 ο (/εω- a V', /εο- R), γεωτνείνης 
I I  6 β. β V III 111 ίο (s. oben S. 380), γεωρνχέοντας IV  200i2; 
die bei Hdt. iiberlieferten Komposita mit -γεος s. oben § 182 
S. 424; διμνειος Akk. Plur. aus *διμνήσνς Iidt. V 7 7 i 3.

Α εώ  aus Αηοί (Grundform *ΑηΙοί?), Kurzform des Voll- 
namens Αημήτηρ vgl. Meistek Herodas 814ff.: Αεων.ονρη „Tochter 
der Demeter“ Herodas I  32.

εω&ινός,  wahrscheinlich geschlossen gesprochen: Hdt. I l l  
1045.12 (der Akkusativ Vto ist eine seltene Variante zu ηώ in a 
oder b, s. oben S. 500).

εως, τ έω ς  aus *τή!ος: oft bei Hdt. (Bbedow 50)
z. Β. ΐως I I  57e H I  25i8 134n , τέως I  822s 171ι4 I I  36s 
u. s. w.

μ ε τ - ε ω ρ ό ς  aus *μετ-η!ορός (vgl. παρ-ήορος Archil., s.oben 
S. 500): Hdt. I  187 s I I  148 u  I I I  124 4 u . s. w . und Hippokr.

In thae. ΰ ε ο ρ ό ς ,  ΰ ε ν ρ ό ς  (Belege e. oben § 66, S. 281) kann &ε- 
nicht aue Λ//*- gekiirzt eein, da dae Nomen im doriechen Dialekto ϋεάρός 
lautet. Es ist aber aucb zweifelhaft, ob dae thasische ϋεορός auf ΰεωρός 
(aue *ϋεη-βορός ) *&εεωρός) zuriickgeht. Denn die Grundform kann aucb 
*ύεο-/ορός gewesen eein, vgl. ion. πνλονρός. Bei Herodas iet εω in Οεωρή-  
ται  V 46 eineilbig gemeseen. **"* ^

Υλεως, Υλεος aus *Υ?,ηΙος, att. Υλειος: Archil, Υλεως 75$ 
dreisilbig (iiberl. Υλαος)\ Herodas Υλεως IV  25 (dreisilbig, ω me* 
trisch fest), \λέωι TV 11 (dreisilbig); Hdt. Υλεος a: Υλεως b IV  
94io, Υλεον in a und b V I 91 e.

Κέιος , Τ έω ς  aus *Kfjfog, *Τ η ίο ς : Inschr. Ύέωι 105B o; 
bei Hdt. Τέως Τέων, aber Κέος s. oben S. 510.

λεώς  „Volk“ aus *λ?}βός: e in e ilb ig  gemessen in Αεώφιλος 
Archil. 69, λεωφόρον Inschr. 79 * (V. Jalirh.), Αεωμέδοντος He
rodas IV  7; zw e is ilb ig  in Θεραελέω Inschr. 63$ (VI.
oder V. Jahrh.). Auch AnaJcreon wird λεωφόρον 158 gemessen 
haben. w

3 3 *
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λεωψ Inschr. 140c ι*; bei Herodot obne Yariante )xdr VULL 
136», λε̂ /r A: λεω b I 22$. )*εωτ Bs: λεο a b Π 129s; ganz 
verderbt Sind /cw b: a)Jjun a Π 124», λαότ IY 148*, htfir a: 
haow b Y 42 7.

λεω- als erstes Glied einer Zusammensetzung: Inschr. Λεό~ 
doqoz 7b (oder Λεωζρόττ^ BInschr. 19*2.3».»*. Αυαη-
βροτοζ in . Λεωσ9ετηζ **. -Je-eAjs*** π. a, (oder ^/ςο-, in 
diesen Fallen ?}. Λ εχ^άηοζ Inschr. 74». Λεχοοέβεοζ SBs. Λεωτι- 
γΐόεω 83 τ. Λεωγάττον 100. Λεωδίγον 150. Λε-άόεοζ Blnschr. 9. 
χίε-αγόρ^ζ ThInschr. 7 »  8 j. Λε-άτυτίχοζ ThInschr. Βτ nnd viele 
andere Xamen (eine Yerkurzuns von λεα>- zu aco- oder λεν- isi

V*»

inschriftlich. abgesehen von Αεο^άροτ^ζ Samothrake (rom.Zeit) Coxze 
Beisen 6 6 , nicht nachzuweisen: Λεχτηροζ ΑΐΓ/.όριοζ Blnschr. 
19»*. 333 dentet B ec h te l  richtig als Aei/sj-/jaooz). Bei Herod*/. 
ohne Yariante ?^εωσψετεροτ IX 33s. tet*f6 oor I 187j (in Bb: 
λσο- A), Αεωβώτης I 65is VII 204*. Αεχιχήόι;z YI 127». 
Αείαπρέπτς YI 857 VII 2281*. Der spartanische Xame Λεντι- 
zi0rtg (stets in dieser Form bei Hdt.) enthalt als erstes Glied 
nicht >feo- ..Yolk-, vgL M ebzdobf  Curtins' Stud. 1X235.

-λεως  als zweites Glied einer Zusammensetzung: Inschr. im 
alten Alph. 'A(r/xoiua>z Blnschr. 19» (oder -h^og% 'Αταξϋχυζ 
Inschr. 118* a us Milet. ΦαόιΜ’ω Inschr. 5 (oder -tUw
Inschr. 45 (oder -λζό ?). 'Λτοξιΰω Inschr. 102: im gewohnlichen 
Alphabete *Η/ί)χωζ Blnschr. 44bs, Χαρί)*εος ThInschr. 4*. 
Κρσηστοβχως Th Inschr. 6 *, Φστο)χω Inschr. 74s Th Inschr. 8 1 *. 
Iiqrt%uiia Blnschr. 75a? ? %Λταξi)Ja> Blnschr. 75b$ und vieles 
andere mehr; bei Herodot 3Ιετελ*οκ Π  119ι.$. 3Ιετε)χος a?: 
-Αεως RS Π 116», 31ετε)*εοζ b: -/xiog a IY 169*. 3ΙετείΜα Π  
118*. 3Ien)Jwi Π 118* Y 94» Y U  169* 171*, 3ItrOjujr Π 
113» 118*. 13; 'Λταξϊΐχωζ VII 165». Ι^τσξίλεc*z a: -leoc b YI 
235; IdraiiiMj VII 165» 170» YULI 131s; Χαρϋχωζ a: -il/oc 
b ΙΠ 145*. Χαρί)*εωζ a: -Ιηοζ b HI Ι46ι.» ; Περΐλεχ*ζ a: -)soz 
b IX  103*: Έττ^ϋχωζ a: -Aeoc b YI 114*; ΠρωτεοίΙεχας b: 
-λεος a IX  I2O7. ΠρωτεούΜϋ VII 33$ IX  116*. Πρωτεσιλίωί 
IX  120», Πρωτεοί/Μ* IX  116»; nur im Genetive sind belegt: 
'ΛρχεΙΛω VII 204s. *Hyηαΐεω  VII 204s VIII 131*. θρασιΐΐω  
VI 114s, 'Ιππώέω  IY 53», NreoUca VII 134», Πρηξιλεω IX  
107ίο. Der einzige Xame, bei dem im Nominative und Akku- 
sative -λεος -λεον regelm assig in beiden Handschrtftenklassen 
uberiiefert wild, ist 'Αρχεσιλεοζ IV 160i.*.s 162* 163*.* 164*. 1·
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165ι. 7 (abweichend nur ί4ρχεσίλεως IV  163 δ, ^ρχεσίλεος  Β: 
-λεως Α: -λαός b IV  164ιβ), ίΑρχεσίλεον IV  16013 1677, '.Λρχεσι- 
λέω Π  Ι 8Ι 4 IV  1592 160ΐδ 1611 1622 165δ 2004, ίΑρχεσιλεωε 
IV  164ι.

In X iU o g  H d t .  IX 9 3, dem Namen eines Tegeaten, ist ale zweites 
Glied schwerlich -λεως enthalten.

λ εωργός  aus *ληβ-οργός vgl. λάοργός* ανόσιος. Σιχελοί 
Hesych (die Grundform war *λ&βο-βοργός oder *λΰβο-βεργός)ι 
Archil, λεωργά 883 _  u).

νεοίς „Tempel“ aus *νηβός: einsilbiges εω in νεωχόρωι 
Herodas IV  90, zweisilbiges £oj in νεωχόρον Herodas IV  41 45; 
vgl. ferner νεωχόρος Inschr. 257.24. 41, νεωποίας Inschr. 13110 

173c Blnschr. 147ΐδ. 1 7 , νεωποιηοαντες BInschr. 222b. Herodot’s 
νηός ist homerischen Ursprungs, vgl. darliber oben S. 187.

π λ έ ω ς  (π λέο ς )  „voll“ aus *πληβος: Archil. πλέως 584 
(u^.); Anakreon πλέωι 94 (u _ ); Hdt. πλεος IV  87n , V I I I 4 

(hier πλέως a), πλέον Mask. IV  7ιβ, πλέον Neutr. I I  IOO14, 
πλέοι I I  14829, πλέονς I  194u I I  121β9 (.τελείους a b), π λ ία  
I I  84s 9322 V i n  4s 1321 πλέη I  178η IV  7613, χειριδι πλέτ} 
VT 12b (iiberl. χειρί δ ιπ?φ , π λ έψ  I I  153δ IV  71 g 1638.

- π λ εω ς  { -πλεος )  „voll“ in den Zusammensetzungen νπό- 
π)χως IIdt. V II 47 9 in a V (υπόπλεος R), Ιπίπλεως  I I I  18s 
in a (επίπλεος b), έζείπλεων V II 2 I83 in a (επίπλεον b). Es 
ist gewiss kein Zufall, dass die Recensio a in diesen Formen 
-πϊ&ως -πλεων uberliefert, wahrend sie in dem Simplex πλεος 
πλέον (von einer Ausnahme abgesehen) mit b libereinstimmt. Das 
ohne Variante uberlieferte άνάπλεον IV  311 ist also in άνάπλεων 
zu andem. Ausser dem Norn. Akk. Sg. Mask, und dem Akk. 
Sg. Neutr. sind von den Kompositis belegt: ψ 7ΐλεοι I  590, έμ
πλεα  I I  62s, ειάπλεά  V II 45s, επιπλέην V I 139ο, ετζίπλεαι 
I  1 1913.

τ ε& ν εώ ς , τ ε&νεω τ-  aus *τε&νηβως, *τεϋνηβοτ-: ζ. Β. 
Hdt. τε&νεώς IX  120 β (τεΰνεως a :  ·νηώς b I I  90s, τε&νεώς b: 
-νηώς a IV 14?), τε&νεώτος V 6 8 ιο, τεΟνεώτα IV  14is 9518 
(τε&νεώτα a :  >·νηότα b IV  26δ), τεΰνεώτες I I I  62is, τε&νεώσι 
I  214ΐ8.

εσ τ εώ ς ,  ε σ τ ε ω τ -  aus *εσεηβώς} *εστηβοτ- : die zahlreichen 
Belege aus H d t  bei B r e d o w  399.

(-χρεως), - χρέος  aus *-χρηβος: nur bei H d t Uberliefert in
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den Fonnen αξιόχρεος IV  12 6 4 , άξιόχρεον I  156s/4, αξιόχρεο) V 
111i4, άξίοχρεωι ΙΠ  3 5 i7 36s, αξιόχρεα V 65ι8.

n o g ,  v ia , νέες, νέων , νεάς  „SchifP (aus *νηβός9 *vrjft 
u. s. w.) sind die regel m ass ig en  Fonnen im Texte des Herodot 
(Bredow 260); die homerischen Formen νηός vija νηες νηών νηας 
sind in beiden  Handschriftenklassen se lten  (z. B. νηών nnr Υ Π  
160s V III 99g): gewohnlich stehen sie als Yarianten in b, sel- 
tener in a; im Genetive Sg. tritt neben νηός auch νεώς als Va- 
riante zu νεός auf (νεός ohne Variante VlLL 844 88 io 90s, νεός 
a: νηός b I  l u  5β V III 588 1 1 8 4 . 7 , νεός a: νεώς b VI 1144 
V II I8O4 V m  88 8 1218, νεός B b: νεώς A VTII 87ιβ, νεώς 
ohne Variante V III 87ιβ.

ε ϊ  und ει aus η ϊ  vor K o n so n a n te n .

Λ ε ι μ ώ ν  oder Λ ε ι μ ώ ν  Styra BCH. X V  409 no. 11, nach 
F ick-Bechtel Personenn. * 93 Koseform zu Ληΐ-μαχος.

ΘρεΤ/. ιος  aus Θρηϊ'νιος: Hipponax Θρεϊκίων 42, Θρεϊνίη 
120 (beide Male wird fiir das uberlieferte ηϊ vom Metrum εϊ ge- 
fordert); Θρεϊσσα Herodas I  79 mit metrisch festem e. Tiber 
Θρηΐζιος und Θρηιν.ιος vgl. oben S. 501 ff. und 507.

χ ρ ε ΐ ζ ε ι ς  Herodαε V II 64, χρ[εΐ]ζονσα I  49, beide Male mit 
metrisch festem ε; daneben χρήζω s. oben S. 507.

ε ϊ  oder ει  aus ηϊ vor V okalen .
Λ εΐα λν .ο ς  oder Λείαλν .ος  Blnschr. 81b i4 aus Thasos. 

Der Name Λί(α)λν.ος Blnschr. 83$ aus Thasos spricht dafiir, 
dass ει in Λ  είαλν.ος Diphthong war.

ν.λείω  „schliessen“ aus *νληβίω: das Nahere in der For- 
menlehre.

λ ε η λ α τ ε ω  Hdt. Π  15219 V 1 0 11  aus ληΐη-) λεΐη-) )χιη-) 
λεη- und ελατός zusammengesetzt

εττ ί -νε ιον  „Landungsplatz“ Hdt. VI 116e aus *ετη·νηβ-ιον 
von νηΡ- „SchifI\

χ ρ ε ί η  Herodas V II 87 104 124, wahrscheinlich aus *χρη?ίη, 
vgl. χρήϊα· 7tevict, χρήματα Hesych.

Π ο σ ι ό ε ι ώ ν , Ποσιδεών, jiingere Form des Monatsnamens 
Ποσιδηϊών, s. oben S. 284.

Was Smyth 214 an anderen Belegen aufuhrt, iet alles unsicher z. B. 
ohceToi Inschr. 180,, Ιερητείη B ln sch r . 206 oft, όρχννεΐο* Jnschr. 17344 
(auch άγγέΐα Inschr. 42,0 aue Keoe) u. a. m. Denn in alien dieeen Worten 
brancht ει nicht aue ηι entetanden zu sein.
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225., s aus η in Flexions- und Stammbildungssilben.

- ea-  aus -η-a-  oline trennenden Laut.

- ε -α τα ι  in der 3. P e rs . P lu r . P ft.: Ιγ,γ,εΥΛνεαται Hipponax 
62, εγ/.ε/.ωφεάται Anakr. 81. Ebenso -εάτοα, -εατο bei Herodot 
(Bredow 329) z. B. πεπονεαται I I  63δ7 μεμετρεαται IV  86 is, 
εμεμνεατο I I  1044 u. s. w. Bei Semonides 31A ist πετζληαται 
mit einsilbigem ηα nur altere Schreibung fur πεπλεαται. Wahr- 
scheinlich wurden die beiden Vokale kontrahiert als -ψ  gesprochen 
ygl. είρηται aus *είρεαται 3 Plur. Inschr. 2dn .

-ε -α -  aus

π ό λ η α ς  Insclir. 107 a aus * γζόλη(ί)άς} im Verse als u υ .y. 
gemessen.

εά -  aus - η ( /)« - .

s

A k k u ea tiv  Sg. der Nomina a u f  -ενς:  σχυτεα Herodas 
V I 72; Ενρνμεδοντιάδεά Hipponax 85i, nach F ick BB. X I  266 
von einer patronymischen Bildung auf -αδενς =  -άδης vgl. M ai- 
αδεν Vok. Hipponax 161. Dass a in den Akkusativen auf -ia  
und -tag (von ev-Stammen) und ebenso in νιας aus *vrjfag im 
Ionisehen kurz gewesen sei, ist eine zwar viel wiederholte, aber 
unbewiesene Behauptung. W ir kennen die Quantitat des a nicht, 
da der Akkusativ sonst nur noch in Prosa belegt ist, vgl. u. a. 
Ιερέα Inschr. 2 5 2 . i 4.ae. 29 7 1 7 , βασιλέας B  Inschr. 248 a & u. a. m.

A k k u s a tiv  P lu r . der Nomina a u f  -εύς:  bis jetzt nur aus 
der Prosa belegt, vgl. Inschr. βασιλέας 818, Hdt. βασιλέας, Ιρέας 
u. s. w. Hi liter Vokalen fiel das e aus, vgl. Inschr. 5 Ερέτριας 
18j7, (Ισστιαιας i s ; Hdt. *Υσιας V I 108*7 (hat sich gehalten, weii 
es als Akkusativ von *Υσιαί aufgefasst wurde): gewohnlich liaben 
die Text-Recensoren -έας fur -ας eingesetzt z. B. Πλαταιέας V I 
108is* 20, Έρεζριέας IX  31 ie, Μηλιέας IX  31 is u. a. m.

-εη-  (offen) aus -η(Ε)ε~.

ν λ έ η ν  Arch. 74ο (ηδύ ην iiberl.: das η metrisch verbiirgt); 
χ α ι τ έ η σ σ ( α )  Semon. 7 67 (die beste Handschrift hat χ α ι τ ε ίψ ) \  
damach ist auch bei Archil. fiir das iiberlieferte ψέεντα  748 mit 
P ick  η χ έ η ν τ α  zu lesen.
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•εως  aus -1](χ)ος  im G e n e tiv e  Sg. d e r  4-S tam m e.

π  όλε  ως aus *πό?.ηος: Xenophanes 2$.$$; Anakreon 72; He
rod as I I  8 von erster Hand und wahrscheinlich richtig (vgl. 
M e i s t e b  Herodas 815); Inschr. 664 8OA13 Bio/η 96e 139ig 
140bs c$ 1 7 6 9 ; — π ρ ύ τ α ν ε ω ς  Inschr. 115i.

Die got bezeogte Form πόλεος  Inschr, 25 4, 50 geht wahrscheinlich 
nicht aof *πό).η(%)-ος, eondern auf *πόλε(χ)-ος zuruck.

Uber π ό λ η ο ς  (dreisilbig) bei Hipponax 47, 8. oben S. 500.

•cw - aus - η(σ)ω- im G en e tiv e  P lu r . d e r  97-S tam m e.

Dass -ηω- schon vor der Vokalkiirzung d ip h th o n g isch  
(nach F ick als ηο) gesprochen wurde, beweist das alt-naxische 
άλληών Inschr. 302, s. oben S. 507.

Bei den alt-ionischen D ic h te rn  i s t -εω- (ib e ra ll e in s ilb ig  
gemessen:

Archil. Μονσεών 1%, τερπωλεών 22, Γνρεών 54s, ΰνρεών 127.
Tyrt. ψνχεών 10n ; Mimn. μελεδωνεών 6 i, ebenso bei den 

iibrigen Elegikern. ~
Hipponax κρίσεων 43 s.
Anakr. σατινεων 2\ ίο, Μονσεών 94s.

S * /

Anan. μεσεών 5g, — Phoenix κρι&εών l i .
Herodas αϊρεών Y I  10 0 , άστροδιφεών I I I  54 (oder von 

-διφενς ?), δημοτεών Π  30, ημερεών V 6θΤ"Μοίρεαή' ΙΥ  30, Μον
σεών JUUL 71, π  όρνεών I I  36.

In i n e c h r i f t l i c h e n  P r o s a t e x t e n :  Άμφιπολιτεών Inschr. 145, 
δραχμεών 2510. 1β 42 β, δημοτεών 2515, ννμφεών 35 75 168 b , Κολωνεών 
95a M, -λισμενεών 106,β, Σαλμαχ ιτεών 1718. ,8 u. a. m.

H in te r  V o k a le n  wurde -εων zu ·ω ν  g e k iirz t (vgl. unten 
die Bemerkung zu -ω aus -εω im Genetive Sg.). Beispiele:

-εών  aus -ε-εών (das neu entstehende -εών k o n n te  wiederum 
diphthongisch werSen): Mimn. άργαλεών 6 i offen aus *αργαλεεών; 
Herodas μνεών I I  22 einsilbig aus *μνε-εών =* *μνη-εών; Hdt. 
γεών IV  1984  aus *γε-εών =  *γη-εών, αδελφεών Π Ι  315 V 80* 
aus * άδελφε-εών u. a. m. (Formen wie γενεεων Π  142® V I 98s 
sind nicht von Herodot gesprochen).

- ι ώ ν  aus - ι - εών:  Inschr. αδικιών 2519 (neben δραχμεών, 
δημοτεών s. oben), -οχιών, βοηγιών λαμπαδαρχιών 106s (ηβΐβη 
-μενεών is). Auf Formenausgleichung bemht ννμφεών Μνχιεών 
Inschr. 35. Bei Herodot ist -ιέων, bei HippokrateYrichtig -ίων 
(neben -εών hinter Konsonanten) uberliefert.

k·;£

ii·

■ !
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-εω  aus -ηο  im G e n e tiv e  Sg. d e r  ^ -S tam m e.

Der zwischen den Yokalen -η-ο ausgefallene Spirant] ist 
n ic h t sic lier bestim m t. . Das korkyraische ΤλασίαΙο  konnte 
fur -ηΐο  sprechen. Doch ist es bei der friihen diphthongischen 
Aussprache von -ηο wahrsckeinlicher, dass -i- oder -σ- der tren- 
nende Laut war.

Dass -ηο schon v o r der Vokalkiirzung diphthongisch ge- 
sprochen wurde, folgt aus dem oben S. 507 erwahnten alt-ηaxi- 
schen Genetive Λεινοδίγ,ηο Insclir. 302.

Bei den altrionischen D ic h te rn  ist -εω u b e r a l l  e in s i lb ig  
im Verse:

Archil. Γύγεω 251, μνν,εω 47 s, ”Λρεω 48, Λεπτίνεω  701,
Σελλψδεω 104 Bergk 4. ^

Hijpponax 'ΛττάΧεω 151, Γνγεω 154, δεσπότεω 641, μολο- 
βρίτεω 77.

Analcr. ^Αίδεω 43 s, Αϊγείόεω  99.
Herodas βνρσοδέψεω VI 88, γραμματίστεω I I I  9, Μνττεω  

IV 36, παντοέρν.τεω V 42; im Genetive der Namen auf -έης)
-ης wurde das urspriingliche -εεω zu -εω (s. unten), und dieses 
-εω ist entweder often geblieben: Πυ&έω I  76, oder in -εώ zu- 
sammengeflossen: 'ΑπεΧΧεω IV  73, ^Ατχσεώ I I I  61. Das offene 
Πρηξιτέλεω ist eine spatere Analogiebildung (fiir -τέλεος).

Audi in der E le g ie  ist -εω einsilbig: Tyrtaios Μίδεω καί 
Κιννρεω 12β, Τανταλίδεω 12γ; Theogn. Αίολίδεω  702, ^Αιδεω 
703 802 1124 (audi Βορεώ 716 aus *Βορεεω); Phokyl. Φωγ„ν- 
λίδεω U  3ι 4χ 5ι 6 j. -  ^  \

Mimtierm'B ΑΙήτάο 1 1 6 ist dem Epos entlehnt.
Fur zw ei der ausserordentlidi zahlreichen in  sell r i f t  lich en  

Genetive auf -εω ist die Einsilbigkeit der Endung metrisch ge- 
sichert: ΚριτωνΙδεο) Insclir. 63a, yΕχε/,ρατίδεω Inschr. 561. Wem 
es um andenveitige inschriftliche Belege fiir Genetive auf -εω, 
namentlich aus alterer Zeit, zu thun ist, den verweise ieh auf die 
In s c h r if te n  9i 22a. 21. 23.34 46 7 4 7 . 12. is 78 837 85 860.9 

IO81 122s 127 132n.6o.78 134b8.io 150 152 162 168a 170 
171io*i4 172e.7.i4 173e. 12. 22. 2β·98. ac. δΐ Riicks. 9. 40. oo. 53 (vgl. 
auch oben S. 77 unten und 78 oben) 183* u. a. m.

*Άρεω Archil. 48 ist eine Analogiebildung nach den 17-Statmnen, die 
eich aus dem Zusammenfallen von c und d erklart.

Dieser Diphthong -εω im Genetive wurde, wie es scheint,
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schon vor dem Einsetzen unserer Dialektquellen hinter Yokalen  
in -ω gekurzt. Bei Herodot ist diese Kiirzung allerdings nur 
hinter -ε- in den Handschriften belegt: wir durfen aber den In- 
schriften nach annehmen, dass sie jedenfalls auch hinter -i- ein- 
getreten ist Belege:

-Ιω  aus -έ-εω : 'Ερμεω aus *'Ερμέεω Inschr. 53 16931 Hdt. 
II  51s. 13 67e 13816 14510 V 7s; Herodas *Λπελ)*εώ, ίΑκεσεώ, 
flv&taj (offen!) s. oben; βορεω Hdt. oft (Bbedow 218 z. B. T l 
26s 1215 III 102s u. s. w.), ’Αριστέω Hdt. IV 154.7. 17.1s, *Av- 
δρεω VI 1264f ΠνΜω  VII 137u  181* IX  78*.

•ίω  aus -ί-εω:  bei Herodot bilden zwar die Nomina auf 
-Ιης ihren Genetiv auf -ίεω (Bbedow 218), vgl. auch Έρμίεω 
Inschr. 84a, 'Αγίεω BInschr. 131 u . Doch scheint dieses εω erst 
nach der Analogie der librigen Genetive auf -εω neu geschaften 
zu sein. Belege fur -ιω  sind: Φοξίω Inschr. 15, Έρασίω Inschr. 
867 (neben Μανδραγδρεω β , Έν.αίδεω s), Πανσανίω MUnzlegende 
BInschr. 163ιβ (neben Αβδηρ ιτεών). Die Genetive Χαιρίω
Inschr. 2I 122. 133, Α σίω  8OC25, Ποίω 173Bio stehen in In- 
schriften, die -ω fur -εω auch hinter Konsonanten setzen, s. unten.

-vo) aus -νεω: bei Hdt. steht auch hier -veta in den Hand- 
scbriften (Πρωτοϊϊνεω I 10313, Μαρονεω b: -συον a VII 2613, 
Πα/.τνεω 1 1589, Γωβρίεω oft); die Inschriften dagegen bezeugen 
-vo), vgl. Παναμύω Inschr. 17113 (neben 'Αηολ)Μ)νίδεω ίο, Με
γαβάτ εω u) und 173 n (neben Αρχαγόρεω β. se, ΉρατλΚείδεω 12. 33, 
Απόλλωνίδεω \ 2 u. s. w.), Πατ,τνω Inschr. 177s. 13 (allerdings 
auch Εύσν.ω n . 14).

Von den Namen auf -έης, -ίης, -υης wurde nun, wie es 
scheint, erst vom IV. Jahrh. ab in einzelnen ionischen Stadten 
das -o) auf solche rj-Stamme iibertragen, die vor dem -η- einen 
Konsonanten fiihrten. Das geschali z. B. in E retria  (Belege 
oben S. 14, letzter Absatz), in Chios Αννιχώ Inschr. 8OC11, 
Πυ&ώ 8OD4, Ανσώ  80Di7, Μείδω 87, in H alikarnass M i- 
ν.ιννώ Inschr. 173ss, Αργαγόρωζ.ζ, \'Απονχω 4, Κώγλω BSchmals.sd, 
Βρώ?Λυ LSchmals. 32, Πελδέμω 1764. ·

In E r y t h r a i  und dem benachbarten S m y r n a  wurde - εω im IV. 
Jahrb. zu -εο  gekurzt, das man mit jungerer Orthograpbie -ευ  ecbrieb: 
aue Erytbrai άρχηγέτευ Inschr. 95be, \^Ερμ]ευ 95 b e, ΠειΟεν BInschr. 25, 
Άχεστεν Άριστεν Πνϋεν BInschr. 206 a S5 b e. a, c 35; aus Smyrna Πν&εΰ 
BInschr. 163 26, θαλεν ie.

!.·
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' -6 cog, -eog aus -?/(/)og im

v G ene tive  Sg. der Nomina au f -ενς:  in der offenen Form 
[ Πριψέως Archil. 97 Hippon. 79 ist to metrisch nicht verbiirgt,
\· wohl aber o in Θησέος Anakr. 99. Bei Herodas wird -εώ- 

einsilbig gemessen in γναφεώς TV 78 und wabrscheinlich auch in f ’Οδνσσεώς Υ Π Ι 53. Guter Zeit gehoren an die inschriftlichen 
5 Formen Κεγχρεώς Inschr. 95a 7 und Αεοντιώς Inschr. 156a3 
|  m it A u ss to ssu n g  des ε h in te r  i.

-εων  aus -η(β)ων  im·

ii G en e tiv e  P lu r . der Nomina a u f  -ενς  (wenn ε in -εων 
I nicht etwa eine urspriingliche Kurze ist): e in s ilb ig  ist -εών in 
i> σκντεων Herodas V II 70; vgl. ferner αμφορέων Inschr. 140bo C5, 
[. Χαλκιδέων Inschr. 13Bio 95ie Blnschr. 9, *Ιασέων Inschr. 132s 

BInschr. 222 22, Μυλασέων Inschr. 1707 Blnschr. 248a 7 . 10 u. a. m.; 
I bei Ildt. Ιρέων, βασιλέων u. a. m. H in te r  V o k a le n  wurde ε 

a u sg e s to sse n : JΕρετριών Inschr. 19is. Die Miinzlegenden 
; ’Ερετριέων Ίσειαιέων H e a d  Hist. Num. 307 309 sind also Neu- 

bildungen.

K -ecog, -βω aus -η(β)ος ,  -η( Ι )ον  in

 ̂ ι έρεως  „Priester“ aus *ΙέρηΙος, einer speciell m ile s isch en  
Bildung fur ιερενς: Nomin. ιέρεως Inschr. 128*, αρχιέρεως Hdt. 
I I  37 21 in a (s. oben S. 377), Genetiv Ιέρεω Inschr. 131 e Blnschr. 
1282a. 28.59 13612 u. sonst.y

[ - εω ν- aus -η- (β)ων,  ·η - (β )ον -  in

den mit dem S uffixe - / o r -  : - Ι ω ν  abgeleiteten Nominibus. 
H i l i te r  V o k a le n  wird -εων- zu -cor- g ek iirz t.

Π ο σ ε ιδ ε ώ ν  Archil. 114: aus * Ποσειδηβων. Ebenso bei 
Hdt. Ποσειδεών, -εώνος, -εώνι> -εώνα vgl. B k e d o n v  137.

Von Ποσεώών oder Ποσεώωνος Archil. 10 ist besser abzusehen. 
ξννεωνίην  Archil. 862 (iiberl. ξννωνίην): aus *ξννηβονίψ  

von *ξννηβων =  * ξνναΐων.
κυκεώνα  Ilippon. 43s: aus *κυ'λήβονα.
Παιών  Herodas IV  26: aus *Παιεών «  *Παιήβων\ dazu 

π α ι ω ν ί ζ ε τ α ι  aus *7ΐαιεωνίζεται Inschr. 69a 3 mit Ausfall des 
. ε hinter 1 . Daneben bei Archilochos und Herodas das altertiim- 
I liche Παιήων} s. oben S. 500.
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'Λ λν.μεώ ν, ΙΑ)//Μεωνίδης aus *’Λλ/.μήβων, homer. !*4λκ- 
μαων ο 248, *Λλν.μαονα Μ  394: Hdt. lA/.γ,μεών V I 125s- 9· *ι, 
^Λλ/Λίεωνος I  59ΐδ ΥΙ 125* 12719 130ιο, ΐΑλγ,μεαη'ίδαι oft

ίΑμυ &εών  aus **Λμν$ήβων, homer. 'Λμν&άων λ 259: 
Hdt. 'Λμν&εώνος Π  49*.

ο π ε ώ ν  aus *όπήβων, homer, οπαων: Hdt. οπεώνες IX  
50β, όπεώνας IX  51 is (damach ist zu verbessem das epische 
δπόων V Ills )·

Uber Φι)Αων Hdt. VIII 11 e s. oben S. 331.

226. o  aus ω  in Stamm- und Flexionssilben.

ζόως9 ζόος  ,,le b e n d ig “ aus *ζώ^ος: Archil. ζόον oder 
ζόω 63*, metrisch gefordert fiir das iiberlieferte ζώου; Herodas 1 

ζόψ  IV  68, als Oxytonon iiberhefert; Inschr. ζόον 116 (vgl, die 
Bemerk. zu der Inschrift); bei Herodot ist im Maskulinum ζωός 
V II 1134 (Cώιος b), ζωόν I I  1221 (ζωιόν a), ζωοί VJLL 223u T \ 
ζωός I  19415 (ζι»ς b) iiberliefert, im Femininum aber nur einmal 
ζωήν in a b VTII 937 und sonst ζοή ζοήν ζοαί ζοάς in a , ζωή 
ζωήν ζωαί ζωός in b : I I  132δ I I  70s Π  131s Π Ι  93 . Die 
Lesung von a ist hier allem Anscheine nach die richtige und 
auch aufs Maskulinum zu iibertragen.

D as A d j e k t i v u m  w a r  s t a m m b e t o n t ,  vg l. Me is t e r  H e ro d a s 726.

ζοή  ..das L e b e n “ aus *ζωΡή (oxytoniert): bei Herodas ist j 
das iiberlieferte o metrisch verbiirgt in ζοής Π Ι  2 und Fragm. 
134, anceps in ζοής I I I  52 und ζοήν IV  34; bei Herodot ζοή 
(meistens als Paroxytonon) ohne Yariante in a b 1 157» 199 4 I I  
369 (-w- A 1) 143* IV  1126 1146 159t VTI 46 i 4 V IH  105io, 
ζοή a: ζωή b I  329 38* 85ι6 Π  77 4 105s 1777 Π Ι 23* IV  
20δι V II 469 V IH  105δ (in R ό iiber dem ω), ζοής AB*R:
ζωής B!V I I I  I 6O9 , ζοής AR: ζωής BV' VI 1177, ζοής AaBR: ί  
ζωής A lV* VI 5234. Nur einmal ζωής ohne Variante in a b: ^ 
Π Ι 2216. ’

ζόω  „ ich  le b e “ aus *ζώβω: Semon. ζόω μεν 14 (metrisch 
fiir das iiberlieferte ζώο μ εν gefordert), ζόψ  Lifinitiv l i 7 (metrisch 
fiir das iiberlieferte ζώειν gefordert). Tiber ζώμεν „wir lebentt 
s. oben S. 508.

σ ό ω ς , ο 6 ο ς  „ h e il, gesund*·' aus *σώβος: Herodas [σ]6αι 
V I 100 , von Causius erganzt; Hdt. σόον Π  181 ιβ, βόοι V 96» 
V IH  39δ, σόα IV  1246 V I 8 6 *4, σόων a (σώων b) Π  121so:
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dagegen σώαι I  6619 , σώς Nom. Sg. I  24s7 H I  124s IV  76s. 
Mit dieser buntscheckigen Uberlieferung ist wenig anzufangen. 
Herodot kann σώος, σώς (aus σώος : σοώς oder aus σαος) und 
endlich auch σόως  oder σόος  gesprochen liaben. Dass die For- 
men mit -0- iiberwiegen, will nicht viel besagen: im Gegenteil 
ist es leicht moglich, dass sie ei*st von den gelehrten Recensoren 
als ,,alt-ioniscli“ aus dem Homer in den Herodot-Text eingefiihrt 
sind.

φ ο ϊ δ α ς  Hipponax 59 fordert. wie B e c h t e l  Ion. Inschr. S. 14 
gesehen hat, das Metrum fiir das iiberlieferte <ρωΐδας (bei Ero- 
tian παιδας) aus * φολίδας.

Λ α γ ο ε ί η ς  Inschr. 89as5 aus * Λαγω ίείης: λαγωειος Ab- 
leitung von λα/ωος aus * λαγωίός „Hasea.

πατρωιης Blnsclir. 264», im Verse π α τ ρ ο ΐ η ς  gemessen.

c. Ein kurzvokaliger Diphthong: an erster Stelle.

2 27 . Die Diphthonge at, et, 01, vi k o n n te n  vor Vokalen 
bereits im V II. Jahrh. gekui*zt, d. h. als α/, ε/, ojf, v\\ und weiter 
als α, ε, o, v ausgesprochen werden. Da man aber diese Kiir- 
zung in der Scluift in der Regel nicht zum Ausdruck brachte, 
sondera mit historischer Ortliographie auch da at,, ei, 01, vi schrieb, 
wo man a, ε, o, v sprach, so ist die K iirzu n g  nur fiir diejeni- 
gen Falle s ic h e r  b e z e u g t, in denen

a. entweder A Ε Ο Y fiir Al El 01 Yl geschrieben stelit,
b. oder ein tiberliefertes AI El 01 Yl durcli den Vers als 

Kiirze erwiesen wird.
Umgekehrt ist die d ip h th o n g isc h e  L a n g e  nur fur das- 

jenige at, ει, οι und vl s ich e r b e z e u g t, das in der Arsis ein es 
Verses oder in der Thesis des Hexameters stelit.

In alien anderen Fallen lasst sich liber die Aussprache eines 
i ib e r lie fe r te n  at, ει, οι, vi vor Vokalen niclits aussagen.

Ursprunglich werden die Diphthonge nur dann gekurzt sein, wenn 
eie unbetont waren: doch mogen α(χ), e(f), ο(%), ν[χ) epater per analo- 
giam auch in betonte Silben eingedrungen sein.
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2 2 8 . l. AI vor Vokalen.

a. Die K iirzung  d es at ist entweder 
in der S c h r i f t  ausgedriickt (a fiir ai) oder m e tr isc li gefordert.

Inschr. V or dera J a h r e  400  v. Chr.: aus Chalkis aeivca- 
rat IGA. no. 375, Τερωναον Miinze BInschr. 7 (vor 420 v. Chr.); 
ans Eretria ’Λ&ηνάων Inschr. 19io (kurz nach 411 v. Chr.), Miv· 
daov Miinze BInschr. 17 no. 1 (erste Halfte des V. Jahrh.), aus 
Styra Σπόνδαος BInschr. 19141, Λΐσκραος m , Τίμαοςζis; aus 
Delos *ΑΜηνάης Inschr. 60; aus Keos ’Λ&ηνάη K retschm er 
Vaseninschr. 59. — N ach  dem J a h r e  400 v. C hr.: aus Araphi- 
polis άειψνγίψ  Inschr. 14&.25; aus Eretria Ιστιαή&εν neben 7<τπ- 
αιεΊς, ΠεραεΤς, Ιίεραό&εν Inschr. 21 (ΠΙ. Jahrh.?) s. oben S. 13; 
aus Tliasos Νικάν BInschr. 72 8 aus * Νικαίην : * Nr/Μην (III. 
Jahrh.); aus Chios 1Evmov Inschr. 8 6 is; aus Phokaia Ι49ψ*αίφ 
ΦωκαεΊς Inschr. 99, Φωκαέων Miinzen im III. und II. Jahrh. 
Coins BritMus. Ionia 217 no. 99—102; aus Samos 'Λ&ηνάς 
Inschr. 166 aus ’ΛΟ-ηναίης) Ιά&ψάης.

Abzusehen ist von αεί B  Inschr. 10δ|0 aus Iaeos, ίΐ&ηνάς Blnschr. 
206 a 97. 90 b 90 aus Erythrai.

Tyrtaios τους γεράχούς lOso.
Semonides. Das iiberlieferte αεί 7 66 steht im Versanfang: 

es kann also αίεί dafiir gelesen werden.
Hipponax. In Fragm. 20 * lautet der iiberlieferte Versaus- 

gang: όείλαιος γάρ τάς φρίνας. Statt der allgemein aufgenom- 
menen Vermutung S a u p p e ’s τάς φρενας γάρ όείλαιος mochte ich 
vorschlagen zu lesen: δείλάχος γάρ τάς ψερνάς. Hipponax be- 
schuldigt den leider nur allzu blinden Gott τ>Πλουτος«, dass er 
niemals in sein Haus getreten sei und zu ihm gesagt habe: hier 
hast du 30 Minen und noch viel dazu, denn *mit der Aussteuer 
ist es bei dir klaglich bestellt*. Die Kiirzung des at in δεϋΐχχος 
auch bei Aristoph. Plut. 850 Ecpi. 139 Vesp. 40.

Anakreon Λη&άχον 1*, αεί 931.
Bei JTerodas ist die erste Silbe von κάεις IV 49 metrisch l ang:  also 

ist καίεις zu lesen.
Herodot. Von der regelmassigen Schreibung ai kommen nur 

drei Ausnahmen vor: α εί neben αιεί, Φωκαενς  neben Φωκαιενς, 
Θ η β α ενς  neben Θηβαιευς. Was zunachst αεί betrifft, so iiber- 
wiegt in den beiden Handschriftenklassen a Id  so sehr, dass diese 
Form von Herodot selbst ohne Ausnahme geschrieben  sein
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wird (vgl. z. B. aus Buch I  αϊεί 546 672.6.22 105i3 17i»2 182a 
207n gegen αεί 58g 93ιβ 97i 1457 185i9; aus Buch I I  αϊεί 
374 5O7.12 121si 144δ 145io.u 168n 177g gegen αϊεί a: αεί b 
83 173n , αϊεί b: αεί a 15β 263 98g, nur αεί 53s 7 9 9 ; aus 
Buch ΙΠ  αϊεί 494 839 84s 119π 14217 gegen αϊεί a: αεί b 
25is, u. s. w.). Im Ethnikon der Stadt Φωχαίη ist in Buch I  
und IV  mit einer Ausnahme -at- uberliefert (Φωχαιίες I  163i . 9 
164d.6. 11 1662.5  166(> 167δ, Φωκαιίων I  167ι0, Φιοκαιενσι I  
1642 I 6 6 9 , Φωκαιίας I  163 n ,  Φω/Μίενς IV  1 3 8 7 , Φωκαέα I  
1523), dagegen in Buch VI -α- (Φωχαενς 11 s 17 2, Φωκαίϊ 12n , 
Φυυλαίες Φω/.αίων in b 87/8 .8 .9  gegen Φώκιες Φωκίων in a): 
wie Herodot geschrieben und gesprochen hat, wissen wir nicht. 
Noch unzulanglicher ist das Material in dem dritten Falle: Θψ  
βαιίος I  182s und I I  42 1 in b (Θηβαίον a), aber Θηβαίος b: 
Θηβαιίος a I I  5 4 2 .

Bei den iibrigen Prosaikem handelt es sich fast ausschliess- 
lich um α ε ί : αϊεί .  Die Handschriften bevorzugen αεί (z. B. 
Heraklit 2 20 111; Demokrit Mor. ed. N at. αεί 37 52 53 80, 
αϊεί 125 Stob.: αεί cod. Pal.; iiber Hippohrates vgl. K u e h l e w e i n  

Proleg. CXIV). Ihr Zeugnis ist aber v o llig  w ertlos. Von 
den Autoren wurde αϊεί g e s c h r ie b e n : wie sie sp ra e h e n , ist 
unbekannt.

b. Die d ip h th o n g isc h e  L an g e  fur at m e tr isc h  verbiirgt.

Inschr. ^Α 0η]ναιψ  371 (im Hexameter), 'Αθηναίηι 941 (im 
Hexameter).

Archil, κλαίων 13 (oder κλαίω*'?), ηειραίη  19, αϊηνές 38,. 
άγαίομαι 2 5 2 , αϊετός 862 (so Ρ: αετός A). Anceps ist das at 
in κλαίω 20 . ηαιήονα 76, γενναίος 107.

Mimnerm αϊεί 1γ 16, τεθναίην 1 2 , δικαιότατον 8 2 , γαίαν 
lSe, Αϊολίδα  9ο, Α ΐης  112, Παίονας 17.

Semonides Μαιάδος 20; fur 'Αχαίης 23 ist ’Αχαιΐης herzu- 
stellen; anceps ist at in Μαιανδρίην 9, -ίου 11.

Hipponax κολάφαιε 23 B, δικαίως 741, κνεφαίος 63 s, Μαίης 
1 , Μαιαδεύ 1 6 1 ; anceps ist at in yΕρυθραιών 141, ττροσπταίων 4 4 .

Anakreon ίλαίηι 78.
Aischrion μάταιε Is , 'Αθηναίος I 7.
Ananias βαιά 3 2 .
Herodas ΐΑθηναίη IV 57 V I 65 V II 81 116, ’Αμφνταίη  

V 3 4 29, Παιων IV  26, σεληναίηι ΙΠβι, αρχαία V 51, τρί-
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τάϊος I I I  37, διχα ίφ  ΓΓ 8 6 , δικαίως V 76, παλαιών I I  102, 
ν.αταν./χιίει I  59. Anceps ist das αι in αιεί ΥΙ 89, ν.λαίοναα 
ΙΠ  46, δει)ΜΪψ ΥΠ 39, Παιήων IV 1  1 1  81 82 85.

In den I n s c h r i f t e n  i9t die Scbreibnng AI durchaus die regelmassige: 
als Beispiele nenne icb Ά&ηναίη Inschr. 2 7e 6610 1738, Ά&ήναιον 95a12 
9614. 19’97e, alel 1 7 1 1 7 3  β, 'Ιοστιαιάς 181β, Φωχαι[ευς\ 98, Μενδαίονς 13B12, 
Κηναίωι 18J9, ελαιον 429,  Έκαταίη 84 c 914 158 a 173 LSchmals. 3 3 ,  Δίκαιος 
83 ,„  δικαίως 139,3, παλαιόν 169j7, αγοραίων 140b6/e Ce, Ναίωι 178, Άγν- 
αΐος 80 D „ 83 ,β, Έρνϋραΐος 93 s. ,0 u. a. m.

2 2 9 . 2 . El vop Vokalen.

a. Die K iirzu n g  des ει ist entweder 
in der S c h r if t  ausgediiickt (e fur ει) oder m e tr isc h  gefordert.

Bei den altionischen D ic h te rn  wird ει ausserst selten ge- 
kiirzt (sicher nur in πλεο- „mehr“ und -έη fiir -είη).

Mimn. π)χον δ 5, Phokyl. πλέον 4 i.
Archil, /έαται 169 wird aus *ν.ί{ί)-αται, nicht aus νχίαται 

{Mimn. l ie )  entstanden sein.
Anakreon 'Λμαλθέης 8.
Phoenix πλέον a 2s.
Herodas πλέω  I I I  8δ, δωρεή (aus δωρειή, vgl. altattisch 

δωρειά, von 440 v. Chr. an, Meisterhans* 31 Anm. 195). In 
drei Nominibus ist -εο- fiir -ειο- deshalb unsicher, weil sie in der 
grammatischen Litteratur mit dem Suffixe -to- angefiihrt werden. 
In ζήτρειον V 32 fordert das Metrum an zweiter Stelle eine 
Kiirze: das Etymol. Magn. 411, 43 fiihrt diesen Vers geradezum 
Belege einer Nebenform ζήτριον mit 1 an (dagegen Herodian Π  
515, 24 ζήτρειον το των δούλων κολαστήριον διά της ει διφθόγ
γου). In  xpivicc/.aia (sic!) V II 58 wird fiir αι eine Kiirze gefor
dert: BBcheleb vermutet ψ ιτιά /χα  =  ψιττάπεια, doch wird das 
W ort im Etym. Magn., bei Zonaras, Hesych, Suidas und Pliotius 
als ψιττσΥ,ια (ψιτταχία(ν)) iiberliefert vgl. Meister Herodas 739. 
Endlich vxo/Jov Frag. 14 (bei Stobaeus): aber bei Hesych κε- 
σ*ί[ον~\· στνπεϊον, το άπον.τένισμα τον λινού.

Κλεώ Herodas III 92 kann aus Κλείω =  *ΚλεΆώ  (vgl. WSchulze 
Quaeet. Ep. 283), aber aucb aus *ΚλεΚ-ώ bervorgegangen sein vgl. Fick- 
Bechtel Griech. Pereonenn. * 165.

Die I n s c h r i f te n  gehen den Dichtern gegeniiber darin einen 
Schritt weiter, dass sie gelegentlich aucb -είά in -ia und suffixales 
•bio- in -εο- kiirzen.
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πλέον Inschr. 25* 429 , πλεδνος Inschr. 42δ.
-έη aus -είη: Όρέης Inschr. 54 (V. Jahrh.) aus Όρείης == 

*'0ρε(σ)-ίης (in Inschr. 40 kann 5Ορε[^] oder 5Ορε[/^] erganzt 
werden), ατελέη Inschr. 179 s (Mitte des V. Jahrh.), άτελέην Inschr. 
197 (IV. Jahrh.) nehen άτε?*είη Inschr. 134b3, Ιερή Inschr. 146i 
(aus -έη oder -έά =  -είη oder -εΐα). 'Ηδέη Inschr. 1111 (die 
zweite Silbe ist im Verse lang gebraueht: bei der ausserst man- 
gelhaffcen Lesung der Inschrift ist es nicht ausgeschlossen, dass 
auf dem Steine Ήδείη steht, vgl. πας in Zeile 2, verlesen fiir 
πάίς). Ιερατέαι BInschr. 206Ci3 (daneben lOmal Ιερητεϊαή.

-έης aus -είης: Αΐνέης Inschr. 7 b auf einer chalkidischen 
Vase. Oder sollte hier echtes ει durch $ wiedergegeben sein, wie 
das gelegentiieh auch in Styra geschah? Vgl. oben S. 424.

Ob viftrfieri ( =  νιχη&είι[) Inschr. 10 4 zu lesen ist, bleibt ungewiss.
- ία  fiir -εΐά: δααέάν Inschr. 12 8 2 . 3. 6, ιερέα 131s, εξώλεα

7ΐανώλεά I 8 O 4 .

-εάν fiir -είάν im Optative: 7νοιήσεαν Inschr. 105B 30 (V· 
Jahrh.)

-εο-, -εω- fur -ειο-, -ειω-ι Ποσιδεου Inschr. 8317 (IV. Jahrh.) 
BInschr. 15332, *Ηράχλεος BInschr. 206a 12, *Ηραχλεώτης BInschr. 
206a38 bae 241 (Vers) u. sonst.

Die Lesung Ήρακλέοισιν Inschr. 105 B88 ist ungewiss.
Dagegen ist ει g e s c h r i e b e n  in: λειοτάτας 721β, ατέλειαν 26„ 270 

93e 960 10Ge. 12. ,7. 20 140a4 b 5, ατελείην 134bn, πολίτειαν 140a4, ιέρεια 41a, 
Ααγοείης 89a3B, -νείην 8 9 b ao, ΜαλνεΙηι 95 a , , Ιερατείης 11δ7, δασείης 140c4, 
αγγεία 42,0, -ειον 72 ,, τριχείων 106,4, χερνιβεΐα 1694β, όρκυνεΐον 173 
1Ηρακλείου 95a1e, πρυτανειον 134ba, οικείοι 1809, *Ηρακλειώτας 151, εΧηι 
1804 u. a. m.

Bei den P ro sa ik e rn  — ich beriicksichtige hier besonders 
Herodot — wird in der Hegel ει iiberliefert. Die wichtigsten Aus- 
nahmen sind folgende:

δωρεή ohne Ausnalime bei Herodot z. B. I I  140& ΙΠ  84 5 

9713 130i8 135π  u. s. w., vgl. oben die Bemerk. zu δωρεη bei 
Herodas.

ενμαρέψ Ildt. I I  3513 in a b, Μηδέης a: -είης b V II 62*, 
I ευμένεα b : -εια a I I  4513 , ίρέη b : -είη a V III 1047 kommen
] ale Seltenheiten gegen die Menge von Formen auf -eta, -είη, -ηΐη
} (von εσ- und «.F-Stammen) nicht auf, vgl. B e e d o w  p. 130ff. 185ff.

νπώρεά (-εη-): bei Ildt. schwanken die Handschriften; ohne 
! Variante nur νπώρεαν IV  234, νπώρεαι I  1106 (e beide Male
l tonlos; -ρέην a: -ρειάν b V II 1997, -ρέψ  a: -ρείψ  b I I  15811,

Hof fmann,  die griechiscben Dlalelrte. III. 34.
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-ρέης a :  -ρείης b IX  69c, -ρέας b : -ρείας a V II 1294; -ρείης 
ohne Variante IX  19 n  2513 567 (νπωρέίαι Hekataios 186 ohne 
Gewahr).

Ortsnamen auf -έη (-ή) «  gemeingr. -εϊα: bei Hdt. Λεν^λέη 
IX  15s, -έης IX  734 , -εη&εν a: -ijd-ev b IX  73», ^εκελέος VI 
92π , -εων IX  73s, -έας IX  736 ( =  -εέος, -εέων, -εέας). Μα- 
?*εψ· IV  179β V II Ι 6823 vgl. homer. Μάλειαν; Μαρέης Π  Ι 84, 
-έηι Π  30ιο u. a. Aus dem Hekataios fiihrt Stephanus Byz. 
mehrere Stadtenamen auf -η (aus -έη?) — gemeingr. -ειά an, so 
Φαναγόρη 164, Σιγή 208 (zu Σίγειον gehorend), Όρέστη 107 u. a. m.

-έα aus -εϊα in den Femininis der r-Stamme, z. B. δασέα.
5Λριμάσπεα επεα Hdt. IV  1415, abgeleitet von 3'Λριμασποί.
επιτηδεος aus επιτήδειος: Hdt. εττιτηδεος V II 59β, επιτη- 

δέον I I I  52 11 IV  158s, άνεπιτήδεον I  1702, ίπιτηδέη , -έης IV 
47 2 V m  324 , έ.πιτήδεοι VTI 177ι/2, Ιπιτηδεα V 197 VI 97β 
IX  3 7 ι /2 , επιτήδειος I  ΙΟ820 IV  139is IX  724 (einzige Aus- 
nahme επιτήδεια  I I  174.<>), ίπιτηδεότερος IX  2 s/4 2δβ, έπιτηδεό- 
τατος I I  133ΐ7 172ίο H I 702 V II 25ΰ VJLL1 49s IX  2729 {-εότατος 
a: -ειοτ- b I  1159 126ιο, -εότατος b: -εωτ- a IV 723 , -εότατος 
b: -ε/ο- Α: -ιο- Β VI 1024, -εότατος a: -εστατος b IX  726, -ειό- 
τατος ohne Variante I  1102).

τέλεος aus τέλειος: Hdt. τελέη I  121s V 20is, τα τέλεα των 
προβάτων I  183g , τελέως I  12 0 ΐδ, έτελέωσε I  1 2 0 β ΙΠ  86β, 
έτελεώ&η I  160 7, τ  ελεώ Μέντων V 1 2 1 (dagegen τέλειον V I 57 7/β 
IX  1 10s); Demokr. τελεότης 18 cod. Palat. {τελεωτάτη bei Sto- 
baeus MTr) neben τέλειον 204 (Stob.); Hippokrates τελέως in den 
besseren Handschriften, s. K ueheewein Proleg. C X II.

In den abgeleiteten Adjektiven βοέων Hdt. II 3716 16810, ώμοβοεην 
IV 654. 5, ·οέης VII 912, -εων III 9 10, χηνέων II 3716 687, αϊγέων IV 189β» 
αϊγέας IV 189 7, αϊγέηιοι καί οΐέηισι V 5812, νεα Hekataios 355 (bei Athen. 
IV 148 f) braucht ε nicht aus ει entstanden zu sein, vgl. χρνοέος aus 
* χρνσέ(χ)ος. Mit ει uberliefert μηλείων Hdt. I 119,a, ήμιόνειαι I 188e.

Ύπερβόρεος, Ύπερβόρεοι: bei Hdt. stets ohne Variante. 
Aber bei Hekataios * Υπέρ βόρειοι 373.

Ήράκλεαι στηλαι bei Herodot: Ήρα/Ιέων IV  8β 42ίο 185s 
1962 (nur Π  33n  -κλείων a : -κλεών b), 3Ήρακλέας IV 42ic 43u 
152β I 8 I 4  V III 132is (dagegen 3Ηράκλειον V 632* VI I I 6 4 / 5 ,  

Ηράκλεια I I  44ι«, -είψ  V 43a).
πλέων, πλέον: vgl. Bkedow 154ff. K ueheewein CIX ff.
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b. Die d ip h th o n g isc h e  L a n g e  fiii· ευ m e tr is c h  verbiirgt

Archil, βροτείη 15, ywauvxiov 9ιο, (λαμείαυ 3 ι, Ι&εία 561, 
εΐ'η 58s. Anceps ist ευ in άναιδείψ  78δ, λειως 112.

Minin, άλη&είη 8 ι, αϊπεί[αν] 9 j, ήρυγένευα 131ο, $είος 117, 
ν.είαταυ 1 1 6.

Semon. πλείον 2 2, Ο7εοδείης 743, παχευην 31Β, ΰείη  789, 
βα&είαν Tee, βραχεία Τ ΐ5, ιβανσειεν 7 δ9, αρευεν 7βο, ερξευεν 7βο· 
82; anceps ist ευ in επυπει&είη 1β, *Λργείη 27, εξαράξευεν 7 ΐ7.

Hipponax δασεΐαν 192 , δασείηισιν 193, τορειας 355, αρευαυς 
65, δ)Λοειεν 31, ραπυσ&είη 9 2 ; anceps ist das ευ in Τρψευης 47.

Anakreon γενειον 25 1, ΰάλειαν 54ε, ήμετέρευον 71.
Phoenix κάφνευόν I n ,  κατ&είη 1 is-
Ananias: anceps ist ευ in &είψ  lg.
Herodas γενειον Π Ι  72, αΐκείης I I  41, παυδείψ  I I I  28, 

χρε/?7 V I 10 V II 87 104 124 (wohl aus χρηίη), μευον ΙΠ  59,
3Λδρήστεια  V I 35, ^Αργευα V II 60, 3Υγιεία IV  5 20, Ι&είαν V 53, 
πλατείαν V I 53, 7*εία I I  70, λείαυ V II 57.

230. 3. 01 vor Vokalen.

a. Die K u r z u n g  des ou ist entweder 
in der S c h r i f t  ausgedriickt (o fur ou) oder m etrisch .gefo rdert

Irnchr. Ενβοείς Styra Blnschr. 1938 (V. Jahrh.), ποήσασ&αυ 
Inschr. 9313 aus Erythrai (394 v. Chr.). Aus dem Π Ι. und 
II. Jahrh. in Inschriften, die in der κοινή abgefasst sind: ποε(υ) 
Thasos Blnschr. 72.ί, επόευ Delos Blnschr. 57 s, Samos Blnschr. 
222γ. — επ[δ]υησεν aus Naxos Inschr. 34 (urn 500 v. Chr.), 
εξεπουησ aus Abdera Inschr. 107 s.

Semon. γλοιου 8 (im letzten Fusse); der Vers 770 mit τδυον- 
τους ist wahrscheinlich ein junger Zusatz, wie sclion der Dativ 
auf -οις zeigt.

Anakr. επτοή&η 51s neben πτουώμαυ Mimn. 5 2 *, άδοιάστως 
95, πδυήσευς 60.

Phoenix όυόνπερ 3β.
Herodas ποείς V I 9, das 0 in der Thesis des fiinften Fusses; 

ήλόψεν I I  34, das 0 in der Thesis des vierten Fusses (neben 
άλόυήσψ I I  51).

Heraklit επτοήσ&αι 117 (bei Plutarch).
Ildt. Ενβοενς V II 156η V III 4β 5io 19* 20ι,  Ενβοΐδες 

Π Ι  89i0, ΕνβοΪΥ.ος I I I  899 95*. δ.β V II 192s V III 199; στο-
34*
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ηισι a: στoirpiv b Π Ι 527  (dagegen ohne Variant© ττοίη 1132u  
IV 539 58*. s 120s VIII 115τ, ττοιώόης IY  47 a , ποεφφαγέω 
EH 25i9 IOO3, $01 η IV 143δ·β.8 ΥΠ 418.9·ιο, φλοιός TV 67g 
ΥΓΠ 11δ8).

Endlich im Artem isia-Papyrus (PhiloL XLI748) όόηι — δοίη 
neben έποίησε s. *, vxzταβοιτ$*.

χλόη Archil. 108 (das o metrisch fest) Hdi. IV 34 T ist nicht ans χίοίη 
entstanden, wie das attische η beweist (vgL oben S. 343), sondern ans 
*χλάΓη. Daber verdient bei Hippokr. χλοώδεες V 714e (A) den Yorzug 
▼or χλοίώδια V 714,4 (A). Wenn das Verb χλοιόω bei Jlippokrates richtig 
mit <h uberliefert wird (εχχίοιονσ&αι V 692 » 7269 in A , V 88,8 in C. V 
7 3 0 ix /λοιοΐ V 648, in A, vgl. die Lexika von Erotian s. v. εχχίοιονμετα 
nnd Galen s. v. χΧοιοντται), so beruht es anf einem Adjektiv χλοιός j.gron- 
lichu ans *χ'»χ>τ-ιός.

Ebenso i9t φϋόη .,Schwindsnchtu nicht ans einer historischen Form 
ψ&οίη, sondern ans nrspriinglichem *φδό{χ)η hervorgegangen, s. oben S. 343.

b. Die d i p h t h o n g i s c h e  L a n g e  fur oi rerburgt

Inschr. ποίημα  63 (Y. JahrL ), αΐδοίψ Blnschr. 264i (um 
500 v. Chr.). das oi beide Male zweiter Fuss des Spondeus; 
πδίησεν Blnschr. 241s __ '-)·

Archil, τόίονς 9s, τοίος 70i, rtoiov 941, orJdiψ  70f, τοιοντον 
42, γε/joiov 791 (oi iiberall in der Arsis), Ενβδίης 3$ (jl— £_); 
der Quantitat nach anceps ist oi in ποιεόμενος 44, oiψ  28, τοίον 
40, τοιηνδε 91, αΐδοϊος 631.

Mimn. χρδιην 5ι (__ L), πτδιώμαι 5a (_e___ l).
Semon. εττόίησεν 796. us, ττδιησηι 7*s, τδιαντη 7as. (41.) is. 

πι&δίατο 1« , δεχοίστο 7 ιο7, όϊηι 7 84. Anceps ist 01 in σ)2οίφ  
7!!.(«), τοιοντον 7τ·, τοίας 7 η , olov 13.

Hipponax ττδιησαι 65; anceps ist ot in ποιησασΒαι 6, ποιη- 
αωμαι 43$.

Anakr. μνροπδιόν 30, πεποίημαι 97, παντδίων 121, φύχηετ 
45, οια 511 .

Phoenix πεπδίημαι 2 17; anceps ist ot in τοιαντ I n .
Aischrio πδιεν l*.
Ananias γνδίη 3s.
Herodas ποιεί V II 86, ττδιενσι Y I 69, πδιεΰντες VJJLL 21, 

ειτόίει (iiberL Ιττόει) IY  22, επδίησεν ΙΠ  25, ττόιησσις V I 3, 
πεπδίηχεν Υ Ι 83; επδιενμεσ&α ΓΥ π ,  πεττδίηται ΓΥ 43 VII 
72, πεπδιησ&αι ΓΥ 65; όδιό I  64, ομοίως Π Ι 76, μενοιεν 1 90, 
ιταντοία Υ Π  56, ebenso οΤος, χοϊος, σχοιος, toiog u. a. χη.
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G e s c h r i e b e n  wird vom VI. Jahrh. an in Inschriften und in Hand- 
schriften fast auenahmslos -o i selbst wenn -di- gesprochen wurde. Als 
Belege fiihre ich aus den I n s c h r i f t e n  meiner Sammlung, auf die ich 
mich bei der Reichhaltigkeit des Materiales beschranke, an:

im a l t e n  Alphabete: εποίει 17, ποιτσας 31, έχσεποίησεν 616, εποίηοε 
119, htoCuv 120; im g e m e i n - i o n i s c b e n  Alphabete ποιεΧν 4221, ιροποιόν 
73,4, ποιήσει 80A 12, ποιήι 80C7, ποιήται 80C9, ποίοΓ105Α2, ποιήσεαν 105Bao, 
ποιήσει 88, νεωποίας 131,0 173 β, έποίησεν 165 4, ποιήσαντος 176 β, εποιήσαντο 12, 
ποιήσασ&αι 177β, ποιησαμένη 1β, οιη 89 a 46 95 a 27, Οΐωι 80 D „ , άνωϋεοίη 
105 Α10, προδο{Ιη) 105 Β ]2, όποιον 1312 u. s. w.

231· 4. VI vor Vokalen.

a. Die K i i r z u n g  ist verbiirgt nur fur:

Inschr* Άγναίος 80Dio/n (V. Jahrh.) 83ic (um 400 v. Chr.) 
zu ayvia „Strasse“.

b. Die d i p h t h o n g i s c h e  L a n g e  ist verbiirgt:

Mimnerm νίός 1 3 u ,  πηχνΐον 2s .
Hipponax τε&νψ.νϊαν 292 .
Phoenix Υ,ατηγνίης 34 .
Herodas οπυιηταί IV  84, μνϊα I  15 Fragm. 14.
Inschr. υιός im Verse 56i 1142  (um 400 v. Chr.); in Prosa 

νίός 153 s.

2 3 2 . 5. EY vor Vokalen.

Den Diphthong εν haben die Ionier vor Vokalen nicht an- 
dere gesprochen ah vor Konsonanten: das zeigt sich besonders 
darin, dass auch vor Vokalen so fur ευ eintreten kann.

Inschr. βασιλεύοντος 109 4 1104 144* 176a 177,, ίξαι&ραπεύοντος 176a 
1772, μνημονεύοντας 171,,/,a, -όντων 14, έμνημόνενον 01, ΟεραπεύεσΟαι 25a,, 
βονλενοι 105B24, κιξαλλεύοι ,οι ευεργέτης 194 260 27e 72,, 140afl c 8 176e 
177β, ενώννμος 113β.β> in Eigennamen 746 798 80Cle 132aa. co 140b a 
150, Κευάρωι 173,β, -κενά 8122; m it  - so -  κοπρεόων 8114, εόεργέτης 965, 
Εόέλϋων BInschr. 151,.

Ein t J b e r g a n g  von -ευ-  in -eu- : -e- ist s icher  bezeugt 
nur fiir:

Hipponax Όηρέηει 22A, tniovov 22Β , ίν^λεηε 22C, λέιιειν 
22 C.

Herodas μή μή^,ί\χετ€ΐιω | Ααμτνρία |κβ I I I  71. Da im zwei-



534

ten Fosse ein Anapast unerlaubt ist. so nmss -τίηω einsilbig 
4  h. als -τεω) gelesen werden. Auch bei Archilochos bildet das 
iiberlieferte -ivo- in G(z)*evoutiTt 102 nur eine Silbe: Fick BB. 
X I 269 halt es deshalb wohl fur moglich. dass in dieser Form 
€-uo- / -εο- gesprochen wurde. Freilich kann es neben ικετεύω, 
σα)*εύομαι (*-εν-ιω) auch die lautlich τοη diesen unabhangigen 
Prasentia r/xxivj, oa/Joucu gegeben haben.

Die Inschriften der guten Zeit weisen fur den Wandel 
von -cr- in -ε- nur zwei hochst unsichere Zeugen auf:

’Ea/.vudr^ Blmchr. 19153 aus Styra (V. Jahrh.). vgL Ei- 
αλ/Ιότς Imchr. 150 Thlnschr. 3 10. Yielleicht nur ein Schreib- 
fehler.

πρντατέωντος (sic!) Inschr. 11510: -ra{o)nog Boss ==* ποι- 
τστείοντος. Der Text beruht auf einer mangelhaften Abschrift.

Die nicht nor a as ionischen Stadten belegte spate Form σχεάζω 
(GMfter  Griech. Gramm.* 191 £f.) hat for den ionischen Dialekt als solchen 
keme Bedeatnng.

2. Znsammentreffen im  Satze.

Hiatus.

2 3 3 . Alle Griechen, nicht die Ionier allein. pflegten die- 
jenigen Teranderungen, die beim Zusammentreffen eines vokalischen 
Auslautes mit einem vokalischen Anlaute im Satzgefuge entstan- 
den. in der Schrift im allgemeinen n i ch t  zum A u s d r u c k e  zu 
biingen. Das i so l ie r t e  Wortbild herrschte also in der Ortho
graphic and unterdruckte fur gewohnlich die Xeigung. alle jene 
zufalligen Gestalten. die das Wort durch den Einfluss seiner 
Umgebung im Satze annehmen konnte. auch schriftlich wieder- 
zugeben. Als Beispiele dieses lediglich graphischen Hiatus fuhie
ich aus den In s c h r i f t e n  an:

6 artί&*χος 25,,. rov 'Αχόϋωτος 14,^u  18x$ 9 5 a ,, 121 „  τώι ΙίχόΙλωη 
1184 129β 182 e, το btibixawr 18,4, το οτομα 25,*, το όρχνηΖ&τ 173U, το 
αόος 1711β, το αγγος 71,. τό άργνοιστ 251S. <·> το Ά&ηταιοτ 97*, το άϋα 128,, 
τα αγάλματα 118χ, τα αντά 1284 139*,, τα oixia 171 j,. ή οίχίη S i, ή άχράτοΛΛς 
139„ τηί άγοοψ 96,3 α. a. m.

6k I -1 3 Βν 1 8 „  26, 2 7 , 42 , 9 6 „ .η  113, 128, 139*. da ο- 19,β
2 5 || 9 6 || l ^ s ·  i ' i r  ι·*{« 131, 134b, 139t·ΐ4·ο*τι 177,, da 4* 42, 72,  81 ̂  
171ft, 6i *- 4 2 ,4. 

μη&* 4- 72,,.
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τε ε- 131 a, «  ο- 722, τε I- 257, μήτε ε- 176,8, οτε ά- 17130. 
καί ά- 72,2 1067 176β, καί ε- 1914 25β 42 4 93,2 96η  140a6 b e c7 

1767, και tj- 14^, και w· 35a 24, βν~ 148.28 194*6 ΐ5 33,2 105Α4*11
®«/7·27·40 177 19, ίίίϊί εν- 194*

με ε- 47 120, με ά- 124 182 e h i k.
μή ελαττον 255. 22.
ότι αν 25 3ΐ 80B]g, u. a. m.
Aus dieser Schreibung folgt fiir die Aussprache g a r n ich ts . 

Wie im gewohnlichen Leben gesprochen wurde, das lernen wir 
gaiiz ailein aus den Diehtern. Ilire Verse zeigen uns, dass man 
den Hiatus zwischen zwei Worten im allgemeinen durch Aus- 
stossung des einen Vokales (Elision, Aphaeresis) oder durch Kon- 
traktion der beiden Yokale (Krasis) aufliob.

Yon diesen Veranderungen ist die Elision in den alt-ionischen 
Stein-Epigrammen im allgemeinen auch in der Schriffc zum Aus- 
drucke gebracht. Doch fehlt es nicht an Belegen fiir das Gegen- 
teil: z. Β. τόδε άγαλμα Inschr. 63 1, τε άμα l l l i ,  τε εντός 145

234 . Der e r la u b te  H ia tu s  bei den D ie h te rn .

δέ οι, ουδέ  oi  („ihm“): Archil. η δέ oi κόμη 29s, η δέ oi 
σάΐϊη 971 ; Semon. ουδέ οι γέλως 7 79.

ον δε ε ι ς , μη δε είς: Ilipponax μηδέ εις 28; Iierodas ονδέ 
I  48, μηδέ εν I  73.εις

Dagegen ουδείς Archil. 82 Semon. 10 25, μηδείς Archil. 740.
ά λ λ ο τ ε  ά λ λ ο ς  Phokyl. 15ι Solon 1870 15* als feste Ver- 

bindung von Homer an. Dagegen ist bei Mimnerm 2 n  nicht 
mit Α άλλοτε οίκος, sondern mit den ubrigen Handschriften άλ
λοτε τ  οίκος zu lesen.

εν ερξειεν Semon. 7»ο ist als ein  W ort zufassen: vgl. ευερ
γέτης.

ω άναξ  Iierodas TV 18; auch bei Phoenix 110 ist fiir das 
iiberlieferte δός ώναξ (der Vers fordert ^ _  u _) mit Crusius und 
Meister dog ω άναξ herzustellen.

Bei Archilochoe ist ΈνναλΙοιο όνακτος 1 , Variante zu Ένναλίοιο όεοιο 
(vgl. die Bemerkung zu dem Fragmente) und Ποαειδήωνα όνακτα 10 nur 
eine Yermutung (iiberl. Ποσειδών όνακτα und Ποσειδώνος όνακτος).

N ach 1 : Herodas Γνλλι ώνα- I  84, τ ί έοτν V 10, [τ ί ] ον 
VI 74.

Einige s e lte n e re  F a lle :  bei Parmenon φωνεϊ ουδέ 2a 
Meineke vermutet κονδέ\ bei Phoenix η άρτον η 

ημαι&ον Is (— l . ^ j ------- l.  w); bei Iierodas: μέχρις ον εΐττηι I I 43,
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έν τ ψ ^ ο ϊΰ ψ  εις V I δ. Meisteb’s Versuche, den Hiat hier durch 
Konjektur zu tilgen, scheinen mir nicht gelungen zu sein.

Dagegen sind Mxmnerm's ανγη ανξεται 2 2, επέβη ετέρων 12Ί1 offenbar 
falech uberliefert, 8. die Anmerkangen zu den Versen.

Man hat den Hiatus vor oi (urgriech. Foi) und αναξ (ur- 
griech. βάναξ) aus einer N ac h w irk u n g  des u rsp riin g lic h e n  
F erklaren wollen. Diese Annahme ist jedoch fiir den ionischen 
Dialekt, dem anlautendes F schon zur Zeit des Archilochos (und 
gewiss schon Jahrhunderte vorher) ein vollig unbekannter Laut 
war, b e d in g u n g s lo s  ab z u le h n en , vgl. P ick BB. X I 257. 
Die richtige Erklarung des Hiatus vor oi und αναξ findet sich 
unten bei /  auf S. 558 ff.

Elision.
235. Beraerkenswerte Falle im Ionischen sind:
μ ο ι  in μ ον* εδωνχις Hipponax 30B, μ αυτόν Herodas V 9. 

Irgend Avelche Anderungen (z. B. μωντόν) sind willkurlich und 
nicht erforderlich.

σο i in οι (σ / αν οντος ηγηται Herodas V 43. Auf dem 
Papyrus steht GAN. Die auf a  folgende kurze Silbe beweist, 
dass ooi wirklich elidiert wurde und nicht etwa mit av durch 
Krasis zu σων verschmolz. Dagegen sind mit Krasis gesprochen 
worden: μοι^ενενχηι VI 47, σοι~ί'τι I I I  63, ooijodrj V 41.

-μαι , .  - τα ι  als Personalendungen: Herodas &ανεΰμ VJLUL 58, 
φενξομ V 74, γίνετ I  27, επόψετ V 60, έργάζετ V I 63, εσοετ 
Π  10 1  IV  50, vjxdrjt ΙΠ  41, νΑνεϊτ IV  56, οΐχετ I I  25, πε- 
ψνρητ Π  29. Bei den alt-ionischen Dichtem ist kein Beispiel 
dieser A rt belegt

- ναι  in δονν’ έπαιτεονσψ Phoenix Iso.
Die Elision von * a i  ist im Zusammenhange mit der Krasis, 

die diese Partikel eingeht, besprochen.
*

Krasis.
236. Zu der K ra s is  im weiteren Sinne gehort nicht nur 

die sogenannte „S y n izes is“ (eigentlich nur ein Name fiir 
eine in der Schrift nicht zum Ausdrucke gebrachte Krasis), son- 
dem auch die sogenannte „ A p h a e re s is“, die „Elision“ einer 
anlautenden Kiirze hinter einer auslautenden Lange. Dass zwi- 
schen τουτέρον =  τον έτερον, ήπαρη =  ή επαρή und ποταμού 
*πανέρχομαι, καλή *στι kein Unterschied in der Aussprache der
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zusammengefiigteii Yokale bestanden hat, versteht sich von selbst; 
auch im zweiten Falle ist der Vokal nicht elidiert (die Ausdriicke 
,.Aphaeresis“oder „Elisio inversa“ sind daher irrefiihrend), son· 

l dern mit seinem Vordermanne zusammengeschmolzen.
; Ich habe im Folgenden das Produkt der Krasis (Aphaeresis,.
1 Synizesis) nur dann ausdriicklich angegeben, wenn es wirklich 

iiberliefert ist H at eine Krasis, die das Metrurn fordert, in der 
Orthographie unserer Quellen keinen Ausdruck gefnnden (ist also 

I jedes der Worte fiir sich gesclirieben), so fiihre auch ich die 
jr Worte getrennt (mit eiuem verbindenden Hakchen) an, selbst 

wenn das Produkt der Krasis bekannt oder nicht zweifelhaft ist 
f (z. B. τό^ώ-, gesprochen τώ-).

Beim A r tik e l  und D e m o n s tra tiv u m  έ-, το-.

ο a- wird ώ·: Hipponax 'Ωπ άλλων 451 , γ?Ω7ΐόλλων 31 =  
καί 6 Απόλλω ν; Phoenix ώι*τ\ρ 2 n ;  Herodas ων&ρίυπος IV  74,. 
ωναγής Π  70; Herodot οντος ωνηρ I  162δ I I  51 ίο ΙΠ  155δ 
(in a) IV 1618 V 1044 V II 3 δ 463 1438 V H I 79δ, οντος ων- 
ΰρωπος I I I  69 4.

ό ί- wird ον-: Inschr. *Οπι/Μρ[τέ]ος Naukratis I I  no. 780, 
*Ορμο[Ό']εμ[ως'] Nauki’atis Η  no. 819 (altes Alphab.); Herodas 

; ovniyjeiva Fragm. 13s; Herodot ουτερος I  34δ 1343.5 Π Ι  78is 
• (in a: ο 1τ- b).
I 0 0- wird ot>-: Hipponax συφις 496 , metrisch fiir das iiber- 
I lieferte οφις gefordert.

0 a t-  wird ωυ- : ωντός aus ο αυτός, Belege s. oben S. 446 ff.
. τό a- wird τώ-: Hipponax τώντΓ/χήμιον 49g; Herodas τώ λψ  

f  &ες V II 70, τώμβλν H I  52, τώργνρενν IV  62; Herodot τώγαλμα 
I I I  42u.2 i 465 634 (in b) 63i0 138n 1410 172n.is IH  376 
I (in a) IV  18112 (in a) V I 6118 (iu a) gegen το αγαλμα V 71 β, 
ϊ, τώρχαϊον I  173 a IX  45 g, τώλ^Οές V I 689 (in a) V I 693, r ωπο- 
I βαϊνον I I  82g, τώτνό I  199ao I I I  4 0 ιδ.
• τό ί- wird του·: Hipponax τουπί&ημα 56; Herodas τονργον
I  IV  32 V H  1 2 1 , τό^έπίγραμμα  V 79, το^ετερον V II 97; Herodot 
f. τοντερον I  32n  I 864 .
;  τό o- wird τον·: Herodas τοννομα I I  75; Herodot τοννομα
I I  2 4 114i6 188s Π  234 (in a) I I  43e (in a) I I I  55e (in a) gegen
• τό οννομα I  143a I I  4217 43 4 115e 13520 170a (nur in b?) 
Μ VI 105β u. a. m.
I  το to·: Herodas το ̂ ώριμον I  38 (gesprochen τώ-).
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το ai-ι Herodas το^αίμα  Π  72 (gesprochen τωΐ-). 
το εί-: Herodas τδ^είκδνισμα IV  38 (gesprochen τοί-). 
το οί- wird το ί-: Inschr. τοίκόπεδον 8OD17 (V. Jahrh.). 
το αν- wird των-: Herodas των =  το αν IV  51; Herodot 

τωντό sehr oft (vgl. B r e d o w  198), Belege s. oben S. 447.
τον a- wird τώ-: Inschr. τΩπόλλωνος 1612 17136 und oft 

auf den Scherben aus Naukratis, τώγώνος 105 B 32 (neben τον 
^Απόλλωνος 1413 1815 1212); τον^Αίτόλλωνος Phoenix I 3, 
τοί^άλέ/.τορος Herodas IV  12 .

τον i- wird τον-: Inschr. τΟρμον.ράτεος 1302 (altes Alph.); 
Semon. τοντερον 7 n s ; Hippon. τοντέρον I 8 3 ; Herodas τον ̂ ετέρου 
Fragm. 15 (bei Stobaeus), τον^επί Π Ι  16.

τον c- wird τον-: Herodas τονρνι&ος IV  90. 
τον rr : Herodas τ\οΐ^,η)Ι\ίον I I  13 (gesprochen τώ-). 
τον εί- (unechtes ει) wird τον-: Xenophanes τοννεκεν 2ia, 

Theogn. τουνεκα 488 854 (s. oben S. 391).
τον αν- wird των-: Hdt. τωντον I I I  7219 (τον αυτόν V 52*o 

IX  101 β).
τον ου-: Archil, τον^ονκ 745 (gesprochen τον-), 
τώι a- wird τω-: Inschr. τΏπόλλωνι 122 123 124 125 182f 

g i k l  (τώι 'Αιτόλλωνι Ι Ι 84 128β 182e); Anakr. τώκινάκηι 136.
τόϊι ε- wird τώ-: Herodas τώτερωι Π Ι 73 (iiberl. τωιτερωι: 

die Herausgeber nebmen hier irrtiinilich eine Aphaeresis τώι 
’τέραn  an).

τώι αν- wird των-: Hdt. τωντώι aus τώι αντώι, Belege s. 
oben S. 447.

η a-: Herodas ή^άγα&ή V H  93, η^άγορη VH 49, ή^άλεωρη 
Π  25 (fiir η^Αρτακηνη V II 92 ist irrtiimlich ψαρ- geschrieben).

η i- wird η-: Inschr. ητταρη 105Bse; Aischrio ηπίβωτος 1 1 ; 
Herodas ηκατή V II 86 91 =  ή 'Εκάτη, ή^εγδονσα VI 92. 

η η- wird ή - : Herodas ηρίινης VI 20 — η >Ηρίννης. 
η ν-: Herodas η^νγιη  IV  95 (gesprochen ην-). 
τηι a- wird τη- oder τα-: Inschr. τΠρροδίτηι neben τΑφρο- 

δίτηι aus Naukratis s. oben S. 325; Herodas τηι^Ακεαεω  ΙΠ  61.
τηι ε- wird τη-: Inschr. τψεαρηι. 8214 105B 31, τψερψ  

IGA. 370 (adesp.); Phoenix τητερηι 3s; τψ^ετέρηι Archil. 93s 
Herodas IV  71, τήι^ενάτηι Herodas V II 127, τη ιΑ ττί ΙΠ  2 1 . 

τηι η- wird τη-: Inschr. τ'Ηρηι 160; Herodas τημέρηι V 22. 
τηι ί-: Herodas τηι^ίό/ηι V 37 (gesprochen τηι-). 
τη ι οί-: Herodas τηι^οΐκίψ  VI 5 V H I 13.

ί :

c
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& oi a- wird ώ-: Herodas ων&ρωποι IV  33; H dt. ώ λλ<πΙ482

(ώ* in A) 1 2 5 n  I I  1 4 n  (in b) 36s (in a) 3 6 12 51 e VUE 46io  
(in b) 679 1 2 6 n  (in b); ωνδρες IV  134β (ώιν- a, αν- b); ων&ρω- 
ποι V II 4 9 n ,  V II 1 1 19 (nur in b).

oi av- wird ωυ-: Herodot ωυτοί aus οί αυτοί, Belege s. oben
S. 447.

oi ου- (unecktes ου) wird ου-: Inschr. ονροφνλακες 80Αΐδ.ΐ9· 
Nach dem Sprachgebrauche der Inschrift ist der Artikel voraus- 
zusetzen.

al a-: Herodas αί^ά)>εκτορϊόες VI 100, αϊ^άστραγάλαι I I I  7. 
al Herodas aljEcpeaiov IV  72 (gesprochen a- ?). 
τα a- wird τα-: Inschr. τάλλα BInschr. 15813 (sclion κοινή) 

gegen ra  άλλα Inschr. 1917 1281 , τά αγάλματα 1181 ; Phoenix 
τάλλα 2s; Anan . ζταλλα 2; Herodas τάλλα IV  92 V I 33, τάβρά 
V I 45, τάλφιτα  V I 5, τάργαϊα V 51; Hdt. τάγάλματα I I  5113 

in b (rcr a- a), τάλλα sehr haufig neben ra  αλλα, vgl. B redow 
201 ff.; Demokrit Mor. τάλλα 58, τάγαϋά  24 25 26 27 ed. 
Natorp.

ra  ε- wird ra-: Inschr. rav 8OC17. 20 D u  neben ra  6μ 
8OC22; Archil. ταμά 50; Theogn. τάμα 346; Herodas τάμα  V 2 , 
τάργα I I I  62, τάπίόορπα  IV  13, τά^,ίκείνου IV  76, τά^ερια  
V III 1 1 ; Hdt. ΰάτερα IV  1571 4 ; Demokr. Mor. τάναντία 21 
N a t o r p .

ra  0- wird τώ-: Herodas τωμματα VI 68. 
ra  i- wird r al-: Hipponax ταϊμάτια  83; Herodas ταιρά IV  

79 (doch scheint ra  getilgt zu sein).
ra  v- wird ταυ-: Herodas ταυπέρ&νρα I I  65. 
ra  oi- wird τωΐ- : Hipponax τωϊκία 20 2 ; Herodas za^olvJa 

Π  52, vgl. ra  ohua Inschr. 17126.
ra  a0- wird ταυ-: Inschr. ταύτά  1314 ; Herodot sehr oft 

z. B. I  1204 142i0 198e Π  30»i 41 12 48a 10215 104io (nur a) 
105s (nur a) I I I  283 48is 72 19 99β 135ie u. s. w.

Beim R e la t iv  vor av.
άμ Inschr. 69 a 2 kann aus α άμ oder aus ο άμ entstanden

sein.

Bei προ.
προ-ε- wird πρου-: Archil, προύΰψχ  38, Semon. προυκ- 

πονηι 22 (iiberl. προεκπονήι), Hipponax Ίΐροΰπινεν 39e, Herodas 
προύνικοι I I I  12, προ[ν]νίκοισι I I I  65.
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προ-η- zweftilbig gemessen in προήμαρ Semon. 7
τζρο-ω- wird τιρω- : τζρώσας Hippokr. V II 314is.
Bei Herodot let die Yerschmelzung der Preposition προ mit einem 

yokalischen Anlante in der Schrift nicht zum Anedmcke gebracht, vgl. z.B. 
προ-αγαγόντα III 30,-, ποο-αοτειον I 78, III 142 182 54a n. 8. w., προ-α/ο- 
ρενω I 22, 125, 153, III 62,- 142, 4  a. 8 . w., προ-απο- III 138β, προ-αιδεν- 
μαι III 140„, προ-έχω I 3227. 29 56β II 13619 III 82β, προ-ερεω I 77 u  814 

III 61,4, προ-εστηχας II 173β, προ-εστάναι I 69β, τιρο-εστεώς I  59,4 ΠΙ 134 9, 
προ-ε- im aagmentierten Prateritnin oft z. Β. I 31 2 45,, 639 84e 8 6 20 1202S. 
134,s III 56* 65„ 83, 126a, προ-εχ- II 63β, προ-εΣπε I 219 50e 84 4 1 2 6 4 . 5  

ΙΠ 677 6 8 ,, προ-εΐδε I 186β, προ-ειρημενον I 126 2 ΙΠ 157ia, προ-ήγε HI 
148β, προ-ηγόρενε I 74 9 91 , 4  III 58s 624, προ-ορών Π 1 2 1 , 9 ΠΙ 15910, προ- 
οπτε'ον I 12027 a. s. w.

Ebenso i n s c h r i f t l i c h  προεδρίη 198. 1S 934 96,0 9 7 e 140a 4 b e c-.

Bei z.ai.

Mit den k u r z e n  V o k a le n  a e 0 wird κα/ nach Ausfall 
des 1 gemass den allgemeinen Kontraktionsgesetzen in ά ω zu- 
sammengezogen :

καί a- wird κα-: Inschr. zfΑττόλΪΛονι 69&ι, /Ατιμος 80 A η , 
/Αγαθοί BInschr. 105 s (gewohnlich nicht bezeichnet z. B. καί 
αρξηται Inschr. 164 , καί ΐΑθήνηι 2 92 /5 , καί αρσεν 69ai .  καί 
άλλο IO6 7 , καί ατέλειαν 140a 4 , καί αγαθά 176β u- a. m.), — 
Archil, /.ανέμου 43, /Αθέμιστα  88s, — Semon. yjαγαθοΐσιν lio, 
/Ανεπίφραστοι 1 si, ζ,άποθνμίη 735, Υ.άριπρεττής 788, — Hipponax 
ΥΜψψ 7ι, /Ασ/χρίσ/.α 18 a, ζΑττ έλουα εν 33s, ζΑλειφα 58, ζ^Λμα- 
θ  ουσιών 82, — Anakreon νΑλαλητώι 63β, — Phoenix /.άλα =  
καί αλα 1δ, ζΑφνειόν I n ,  — Herodas ζαγαθών H I  57, κα/J.wc 
Π  9, Υ,αποτάζ.τονς Ι Π  69, ζΑνείτ ΙΥ  56, /Ανίη Υ Ι Π  26, καί_ 
άλλης Υ Ι Π  39, ζ.αι^άσ/Αρας Π  23, zxdjaipov V III 6 . In den 
Texten der Prosaiker wird in der Regel και fur sich geschrieben, 
vgl. jedoch Hdt. /.αλός /Αγαθός I  30is Π  143η.

καί ε- wird κα-: Inschr. νΑγδιν.ααάντων 8 0 Β * ι ,  — Archil. 
ΥΜττί 72, ν.αττίελτττα 74s, — Semon. /Αττιττειθείη 1 β, ζΑπονή- 
σατο 7 as (iiberl. καί πονηαατο), /Ατταέξεται 7 as, — Hipponax 
zAr/χρέρηι 2 9 1 , —  Anakreon ζχά^έ/.ατόν 8 s ,  ζχα^,έθελοπόρνοιαιν 
2 1  Β δ ,  — Herodas /Αγω Υ Ι Π  27 , ζΑβιάζετ Π  71, κοκ Π  28, 
ζΑξαμίθρησαι V I 99 , /Αμαντόν I I  8 8 , κα[/ι] 7τιααηι Π  62 (κα- 
ττισαηι der Papyrus von erster Hand), ζάπι Π Ι  90, ζάπ  Π  26, 
Υστερον Υ Π  5 1 , ζαΙ^Ιμ  V  30 , z x t i jn i  I V  93 , z a l jg  ΙΥ  80, 
YjaiJt%e Y  8 1 , —  Herodot ζΑμοί Ι Π  8 1 s , ζάζεϊνον I I  1214ο 
(a) I X  3 7 η  (a b), ζ.άζείνηιοι I V  114ιο (a), ζΑπειτεν Π  854.
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Auffallender Weise ist bei Phoenix und bei Herodas in der 
ilehrzahl der Falle κη- statt κα- iiberliefert: Phoenix γ.ήραν 2 ίο ; 
Herodas χήγω Π  8 V I 13 V III 38 57 68, χήμε Π  33, χήπί 
IV 54, νϊΗτιίδανρον IV  2, Υ,ήπίδοις V 70, χήπήρ Π Ι  45, ν,ής 
I I  88 IV  34, ν.ψερος in verschiedenen Cas. I  18 Π Ι  13 V I 32 
V n  30 124, Υ.ήστί ΙΠ  35, ντροπές V H  94, Υ.ήχτημόρονς I  80, 
χή- aus yml und dem Augments έ- I I  17 77 98 VI 29. Dass 
dieses /.ή- eine lautgesetzlich berechtigte ionisehe Nebenform zu 
κέ- war und auf einer Elision des y m l  beruhte, die mit einer 
Dehnung des anlautenden £- verbunden war (Meister Herodas 
787ff.), vermag ich, trotz der scheinbar gleichen Entwicklung von 
/ml ίλαρή zu /Ιλαρή (s. unten S. 542), nicht zu glauben. 
W Schulze’s Erklarung (Quaest. Ep. 473) von χήν, Υ,ήξ, κήγώ 

• u. a. m. in den Epigrammen der Anthologie lasst sieh auf den 
Papyrus des Herodas nicht anwenden. Am wahrscheinlichsten 
ist es noch, dass die dorischen Schauspieler, welclie die Mimiam- 
ben in Kos auffiihrten (dass sie aufgeflihrt sind, lasst sich leicht 
zeigen), bei der Krasis, die ja nicht so festgelegt war wie die 
einzelne Wortform, nach dorischer Weise χή- sprachen und dass 
dieses κ^- so auch in den Text kam. Ionisch ist es nicht ge- 
wesen.

Eine E l i s i o n  des καί v o r  ε let bis jetzt nur aus dem Artemieia- 
Papyrus zu belegen: κ ’ εγ γήι κ iv ϋαλάσαηιβ.

y m l  ο- wird κώ-: Phoenix Υ,ώνομαστόν I n ,  χώχόσα 2ιβ. (ίο), 
κώ 2 24 , — Herodas κώ I I  44 75 76 96 Π Ι  36 IV 67, χωσοι 
IV 10, χωμμασιν ΙΠ  32, χωρφανήν I I I  39, χιί[νηΐ]ων ν Π  35. 
Auch bei Semon. ist νχονομάχλυτον 787 fur das iiberlieferte xovvo- 
μάγ.λντον zu lesen.

xaij&Ju- wird κώ-: Hipponax /ΊΩπολλων 31; Herodas κΩ- 
/ζόλλων IV 3, χΩσχλψrtog I I  97, xtoJ[avyiaiXXog IV 67; aus 
der Schreibung χό^αγων IV 66 «  /m l  6  άγων ist fur die Aus- 
sprache nichts zu folgern.

YjaiJoJb- wird ώ-: Hippolcr. χωμφαλος V II 326 as in Θ.
Dagegen και^,ό^ή- zu κ?}- in κΠρακΧής Herodas II 96.

Wenn auf y m l  ein l a n g e r V o k a l  folgte, so konnte en t -  
w ed e r  K r a s i s  o d e r  E l i s ion  des -at eintreten:

y m l  ή- durch Krasis zu κά-: Inschr. xav 80O s 1133.4 
(V. Jahrh.) aus y m l  ψ  vgl. ψ  80A o .16·80 113*. s.

y m l  ή- durch Elision zu y? ή-: Semon. κ5 ήλειφδμψ 161 ; 
Theogn. x ήμερη 160; Ananias x ήχέτaL 5c, yI ήμερης 5io;

l
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Herodas υ. η I  16 ΓΠ 14 34, v. ημέρη in Terschied. Cas. I  39 
Τ 7 Τ Π 4 0  1 1 2 , x Ή πιο ί IY  6 , κ ψ  Π  54 ΙΠ  10 17 VI 6 

102 V II 46 102, Elision nicht bezeichnet in κ(αί) ψ  Π Ι  91.
καί ith wird y.oj- oder /.’ a-: Semon. yjLq oder υ ώς 24: 

Herodas τάδε oder κ* ωδε TV 42, γ.ωνπερ oder % ωνπερ IV  5.

Vor den D i p h t h o n g e n  αι, ει, οι, συ, ευ, ου scheintxa/im  
Ioniscben allgemein e l i d i e r t  zu sein:

καί al-: Herodas v.? al V ll 63; auch des Archilochos /.at 
αίετός 8 6 a wird κ* αϊετός zu lesen sein.

καί ε ι-: Herodas κ> εΖ IV  83; ohne Bezeichnung der Elision 
κ(αί) ε/ατε V I 26.

καί oZ-: Inschr. /! Οίνοπίδης 8OC19; Herodas y ol ΙΠ  13 
i v  7 v m  23.

καί αν-: BInschr. κ* συ roc 15815 (oft καί a£ro- in den ioni- 
schen Inschriften); Semon. κ> αντάγρετοι I 19 ; Tlieogn. κ* αυχένα 
536; Herodas yI αϊτός Π  83; Artem isia-Papyrus κ’ αϊτός e ; 2W/. 
κ* αοΓί$ in R I I I  89 u (καί arrig  a).

καί ol- : Semon. κ5 otd’ 725, κ’ ooV 7 59 (von κ5 οννομσχλν- 
τον 787 ist abzusehen); Hipponax Yxti ovy. 83a iiberl.: κ’ ουκ zu 
lesen; Anakr. y ov 89a, y ovy 89i , damach auch y ov 88 fiir 
das iiberlieferte καί ov zu lesen; Theogn. κ* ουκ 1342; Herodas 
X ου m  43 VI 70 V H I 4, κ5 ovy Π  39 IV  16 V 40  ΥΠ 77,
x ουδέ I  24 45 ΙΠ  54 Υ Π  28, υ  ovyio Υ Π  44, κ ουχί (ver-
bessert aus καί οιχί) Π  49, Elision nicht bezeichnet in κ(αί) ol·/. 
Π  74 und κ(αί) ουχί V I 62; Artemisia-Papyrus κ* ουκίδ.

καί ευ-: Herodas υ!  ευ/Αρως V III 17; Elision nicht be
zeichnet in κ(αί) Εν&ίψ  ΓΥ 26.

V or t und v ist xai bei Herodas e l id i e r t  und zugleich 
folgendes Ϊ oder v gedehn t :

καί Z-: x ’ΐησώ IV  6 , ΥΤλαρη I  40.
καί ν·: υ  υμείς V ll 2 1 , υ νγίη IV  86, υ υποδημάτων YH

87; Elision nicht geschrieben in κ(αί) ύδωρ I  81.
Bei Archiloehos ist και^Ιόλαος 119 a uberliefert.
Ob nicht in der klassiscben Zeit xaΙλαρή χανποδημότων ebenso gat 

gesprochen wurde, wie ταίρά τανπέρ&νρα (s. oben S. 539), bleibt eine offene 
Frage.

Bei a .
ώ a- wird ώ-: Anakr. ωναξ 2 i ;  Phoenix ωχα&οί 1*. ig 

(neben offenem ω αναξ 1 19); Herodas a νδρες Π  61 (neben offenem
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% ω αναξ I V 18); Berodot άναξ I  1592.ΐδ IV  1509 155ιβ Υ Π  
141 β, ών&ρωπε I  35s (in a) 85ΐδ H I  63s V H I 125s. 

ω I- wird ώ-: Archil. ατάΐρε 85; Anakr. ώραννε 93.

Bei ή.

ή a- wird entweder ψ  oder a-: ήρα neben αρα (Belege s.. 
oben S. 325); Semon. ή^άνΰρώπου 7 1 ; Phoenix ή^άπό  2 u ;  
Herodas ή^α  V II 125, ή^ανω  V II 80.

rj ε- wird ή-: Inschr. ής 80A 2 aus η ες; Theogn. ψ. 577; 
Herodas ήγώ ΙΠ  31, ήργα IV  76, ήστι TV 95, ήρν&ρεών V I 58, 

;ν f  Jhuiv  Π  47.
£ ή b-: Phoenix ήJ otl 13 ; Herodas ή^δ  ΓΠ 31, η Jo ρους Π  53. 

ή αν-: Herodas ή^αντή  V I 29.

Bei δ ή.
δη ε- wird δή-: Archil, δήπίν.ονρος 24. 
δη αν- wird δην-: δηντε aus δή άντε Archil. 60 Hipponax 78 

Anakr. 13Βι 14ι (15) 19 47 61 636.7 68 89 91 1 .

Bei επε ιδή .
Ιπειδή αν wird Ιπειδαν Inschr. 253 13924.

Bei η δη.
ήδη ε-: Herodas ήδη-φαμαρτέίς V 43.

Bei μή.
μή t- :  Hipponax μή^άποπέμψηις  432; Herodas μή^άκονοψ  

VI 24.
μή ε- wird μή-: Inschr. μήλάσσονες 80 B ^s; Herodas μή- 

)>ασσον ΙΠ  58, μή^εδό/χνν IV  69, [μή]^επενχεν I I I  58,| [μ~\ή^ 
εατι I I  13, μή^ε[/Μν]ης IV  38.

μή a l H e r o d a s  μή^αΐ V II 90. 
μή 1-: Herodas μήJιy.ετ ΙΠ  71. 
μή ν ·: Herodas μή^νμιν  V H  50.

Bei οντω.
οντω^ίπιλοξοϊ Herodas IV  71 (iiberl. όντως).

Bei έγώ.
εγώ a- w ird εγω-: εγωκούω Phoenix 2\ Vermutung M e in e k e ’s  

fiir εγώ γΧνω\ Herodas εγώ^Αμφνταιην V 4.
εγώ I- wird ί γ ω Herodas ίγωδόκενν V III 27, εγώ ^ίπι- 

βρνχοισ> V I 13. *
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εγώ ή-: des Herodas εγωδε 1 3 kann als εγώ δέ oder als 
εγωδε =  εγώ η δε aufgefasst werden.

εγώ a i-: Herodas εγώ^αίτίη  V 14 (gesprochen εγωι-)· 
εγώ ε ΐ bei Herodas V 15 kann nach der Schreibweise des 

Papyrus εγώιμι oder εγώ^είμι (letzteres wahrscheinlicher) gelesen 
werden.

ίγώ ον-: Herodas εγώ^ονκ Υ Π Ι 38 (gesprochen εγων-).

Bei μεο  (: μεν), σεο (: σεν), οτεο (: οτεν).
-εο ο-: μεδ^όδόννες Hipponax 621 .
-εν ε- oder -εν εΐ- wird -εν-: δτεννεκα Herodas V 20 V I 62 

V II  45, δτεύνενχν VH 103.
-ευ ψ: σει^,ηλιος Herodas V III  3.
-εν αν-: μεν^αΐμα Herodas V 7.
-εν ον- : μεν ντε Herodas I  58.

Bei μ ο ι ,  σον.
μον^ενενχην Herodas V I 47, aovjsrv Π Ι  63, σον^δδή V 41.
Uber die elidierten Formen μ9 αυτόν Herodas V 9, d  αν V 43 e. oben 

S. 536.

Bei vokalisch auslautenden Formen der n o m in a len  und
v e rb a l en  Flexion.

N o m en .
-η a-: Herodas αντη^άτζό V I 4.
-η 1- wird -η-: Archil. άτη-λίχήσατο 73, οξνψποτάτο 186; 

Hippon. δδννη-τζιάλλει 2 1 Β; Phoki/L αρετή-οτνν 17 (— Theogn. 
147); Herodas δούλη-στν IV  53, νγίη-στι IV  95; ist Ήκατελ&ην 
Herodas VII 91 aus 'Η'λατή-λ&τιι, =  ή 'Ελατή ε'λ&ψ gekurzt?

-ψ  e-: Herodas οΐλίψ^ετι  V III  13.
-ψ  ψ  wird -ψ: Herodas τρντημέρψ Π Ι  24 VI 21.
-αν ά-: Herodas [a^oavjuai V I 100.
-ου ί - wird -ου-: Anakr. /ζοταμον-τζανέρχομαν 23; Herodas 

•αντον^ετζί ΙΠ  4.
-ον δ-: Herodas βίον^όντρις VTI 34  
-ον ή-: Herodas ληκν&ον^ήμεών ΙΠ  21.
-ων ε-: Herodas μεσωι^έστω Π  90.

V erb .
. -ω ε-: Herodas &νέτω^επ[εΙ] Π  72.

-ω αν-: Herodas λέγω^αυτη IV  42.
-εω ε-: Herodas ίρεώ^ετζνμη&εώς ΙΠ  94.
-εω δ-: Herodas χρεώ^δτν V 6 (iiberl. χρώ). .
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-εω o i A n a k r ,  φύ^εώ^οντε 72 B.
-st 6- wird -a-: Herodas δεϊ-νδον V II 129. 
-at i- Herodas ορμαι^επί I I I  8.
-ψ  a-: Herodas ψ ^ α σ . . .  Π  7 (unsicher). 
-oca 1-: Herodas πανσαι^Ιχαναί H I  81.

Die Konsonanten.

I. D ie Spiranten.

Spiritus asper.

2 3 7 . Der aus urspriinglichem s entstandene Spiritus asper 
blieb auf E u b o i a  und den K y k l a d e n  u n v e r a n d e r t ,  giug da- 
gegen in den ionischen Stadten des k l e i n a s i a t i s c h e n  P e s t -  
la ndes schon in vorhistorischer Zeit (vor dem V II. Jahrh.) 
spurlos  unter.

Das Gleiche gilt naturlich aucli von dem s e k u n d a r e n  Spiritus 
asper solcher W orte, die ursprunglich mit f  oder j  oder einem reinen 
Yokale anlauteten.

Die zuverlassigsten Zeugen hierfiir sind die I n s c h r i f t e n  
a l t e n  A l p h a b e t e s :  in ihnen hat der Buchstabe HQ auf E u
boia und den Kykladen nock den urspriinglichen Lautwert eines 
A (auf letzteren zugleieh den eines d im Ansclilusse ans Festland), 
wahrend er in der ionisch-asiatiscken Dodekapolis nur das aus a 
entstandene d und altes e bezeichnet, vgl. oben S. 332 ff. Diesen 
jiingeren Lautwert konnte er nur annekmen, wenn seine ursprting- 
liche Rolle im Alphabete ausgespielt d. h. wenn der Laut A- aus 
der Reihe der gesprochenen Laute ausgeschieden war.

In  den Inschriften des spateren gemein-ionischen Alphabetes 
ist das Vorhandensein oder Fehlen des Spiritus asper bei der 
E l i s i o n  und Kras i s  zu erkennen.

Eine im I n n e r n  eines  W o r t e s  aus der Verbindung einer 
Tenuis mit dem Haucklaute entstandene Aspirata (Spirans), z. B.

Hoffm ann ,  <Ue griechiachon Dialekto. 111. 36
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in ν.ά&-ημοα aus *ΥΜτ-ημαι, konnte natiirlich von der Psilosis 
nicht betroffen werden. Wenn wir gleichwohl inschriftlich und 
handschriftlich Formen wie άπήγησις, πατοράω u. s. w. antreffen, 
so sind das Neubildungen aus einer Zeit, als der Verlust eines h- 
in γ/έομαι, δραω nicht mehr empfunden wurde. Eine Grenze 
fiir solche Neubildungen lasst sich nicht angeben. Je  mehr in 
einer Zusammensetzung die Proposition als selbstandiges Glied 
zuriicktrat, je inniger die Verschmelzung zu einem Worte und 
zu einem Begiiffe war, je seltener ferner ein Verb ohne Prapo- 
sition gebraucht wurde und je geringer die Zahl der in Verbin- 
dung mit ihm vorkommenden Prapositionen war, desto sichereren 
Schutz genoss die Aspirata (Spirans) vor einer Zuriickverwandlung 
in die Tenuis.

2 3 8 . l . Die Insehriften.

Euboia.

C h a lk  is mit seinen Kolonieen: aus Kume hvmJ und Ιιυπυ 
Inschr. 4, hog Inschr. 6 2 ; Ηιππολντι^ Inschr. 7 a, Ηΐ7ν(π)ιάΐος 
7 c, Ηίπ(π)ος  7d, Ηηραπλής 7 e f; aus Rhegion Iwaaa Inschr. 8 ; 
aus Zankle hwg Inschr. 1010; Ηιπ{7τ)οδρ&μτ^ς Inschr. 11; hoxv 
Inschr. 167. 11, Aoe, ha^ea&mo.

Inschr. 9 mit 0  — 6 und ERMHI  =  Έρμήι ist, wie das H — d 
beweiet, nicht mehr in dem alt-chalkidiechen Alphabet© abgefasst.

E r e t r i a  mit Or op os und S ty ra :  aus Eretria χαΒάπερ 
Inschr. 19i 7 ; aus Oropos ϊιεσπέρης Inschr. 2546 (hea =  H*), 
αν&ημερόνιζ, ά φ  Ιπάστου 35, έγζα&ενόείν se , εγπα&ενδοντος 39, 
πα&ενδειν 44; aus Styra Ηεαχατίων Β Inschr. 19ηο, Η ^εμονείς*οο, 
Ηιππώνδτιςζιζ, Ηομηριος*74, Ηνπε(ρ)ων m  , einmal auch im 
zweiten Gliede einer Zusammensetzung: Εν-Ιιαγης BInschr. 19ιοβ·

In *Ερμόχριχος B lm chr. 1987, fehlt H *  A bereita: oder stammt der 
Mann aus dem ionischen Kleinasien?

Die Kykladen .

N a x o s  (B =  h- hs- und #, s. oben S. 334ff.): Ιιεπηβόλωι 
Inschr. 301 r Jio 34; vgl. femer ΦhράhσΌ «=■ Φράξου Inschr. 30s, 
Nahatog ( =  Νάχσιος) Inschr. 30s 31s, ΰισοχος (*=» εχσοχος) 
Inschr. 30 a.

Da εχή β ο λ ο ς  auf * / ’εχήβολος zurtickgeht, so ist der Spiritus asper 
in dem angefhhrten Ιιεχηβόλωι sekundar und sein Fehlen in ίχηβόλαη
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Inschr. 32 ursprunglich und nicht etwa erst auf einen Yerlust des Λ- 
zuruckzufuhren.

K eo s :  die altesten der Inschriften, in denen Worte rait an-
___  · ·

lautendem li- vorkommen, fallen in die Zeit des Ubergangs vom 
alien zum neuen Alphabete und haben den Buchstaben H fiir h 
bereits aufgegeben, ygl. 'Ιστίψ  Inschr. 38 (wenn bier sekundares h- 
stand: Ιιστίη), Ήγέας BInschr. 44b2.4, Ήγελεως*,, Ήγησιχλης i$.

Am orgos :  Ηΐ7εποχ,ράτης Η ιππονίτις Inschr. 48. Zweifel- 
haft ist die Lesung ’Λ/ιρσίων Inschr. 51 (=* ΐΛρσίων), sicher da- 
gegen J'Λλϋισοί oder 5Αλίισοϊ Inschr. 43 (=  *Λλεξόί> L4λξοί).

Auffallend ist 0  «= 6 Inschr. 44: doch fehlt gerade dem Artikel auch 
in anderen Dialekten, denen die Psilosis fremd ist, das anlautende Λ-, vgl. 
V e r f . Dial. I 197. Dass H in ήλιος BInschr. 33, ή Inschr. 54 als hr\ auf- 
zufassen ist, glaube ich nicht: beide Inscbriften stehen auf der Grenze 
zwischen altem und neuem Alphabete.

Delos (H =  he-): Ιιεκηβόλ[ωι] Inschr. 5 9 2 .
P a ros :  ho Inschr. 64ι, Ιιόρος oder Ιιονρος IGA . no. 406.
Tb asos :  ν.αΟελεν Inschr. 73is; die Lesung ΙΙιρόν Inschr. 70 

ist bedenklich.
Auffallender Weise fehlt h- dem R e l a t i v p r o n o m e n  in den alten 

thaeischen Inschriften 67 und 69: [ο]οτις Q7V δτε 2, αμ =  δ fiv 69a. Ob 
dieses Pronomen uberhaupt nicht in alien Dialekten den Spiritue asper 
besa88 (seine Grundform war jos) oder ob der Dialekt von Thaeos sich, 
vielleieht unter dem Einflusse der Kleinasiaten, der Psilosis zuneigte, mussen 
neue Funde lehren.

Siphnos:  hiερόν Inschr. 75.

Die k l e i n a s i a t i s c h e  D o d e k a p o l i s  mit Kolonieen

verwendet 0 H fiir d und e; ein Buchstabe fiir h kommt in den 
Inschriften alten Alphabetes nicht vor.

Chios τεεντ ημέρψσιν Inschr. 8O B4; in den der Ubergangs- 
zeit angehorenden Inschriften 79 und 80 ist ein h- nirgends ge- 
schrieben.

με&έληι  Inschr. 80A ,x ist ale K o m p o s i t u m  von der Psilosis ver- 
echont geblieben.

P h o k a i a  6 Inschr. 98.
T eos  0 Inschr. 103 'Ηγησίβυς pder *Ελεσίβνς Inschr. 104; 

in der Inschrift 105 (IJbergangszeit) kommt ein hr nicht vor. 
Jung (A) und nur noch sclnvach dialektisch gefarbt ist BInschr. 
158 mit α7ΐήγησιν 20'

χ α ϋ η μ έ ν δ  Inschr. 105B 31 nahm als festes K o m p o s i t u m  an der 
Psilosis nicht Teil.

35 ♦



Abdera *Ερμψ 'Ερμοστρστό Inschr. 1071 ; Munzlegenden: 
ire 'Ερμσ^στιόεω BInschr. 163», h r 'Ηροδότό s - h r Ήρο- 
ψάreog*.

Kolophon 6 Inschr. 112.
Ephesos  έπεξης BInschr. 148»*.
Priene τυατ-άπερ Inschr. 115».
Milet ol und *H/rσσνόρος Inschr. 118i.», or 119, τομέας 

122, ’id tia jo g ] 123. 6 124; art iyjiorov Inschr. 128».
Prokonnesos r OHρμο/Μστεοζ Inschr. 130». υποτωητηριον*; 

τοη τ($μοΎ% ist abzusehen.
I a s o s :  ab e in  W ort ist χα&ά Inschr. 1S15 gesprochen zu denken.
Kyzikos: von lTJ*ior-a)j(w)rog Inschr. 138 4 ist besser ab

znsehen.
Samos ζΗρηι Inschr. 160, 'Ηφαιστίων 161, o 162.
Per in thos Ήγησιπό)αος Inschr. 170.
H alikarnass  an or Inschr. 171is, Μ τ-άπερι», τιατ-όπερ 

4», vxn-idgv$hTog Blnschr. 246».
Λ Is Kozn p o s i t  am oboe Peilons χ ά ΰ ο ό ο τ  Inschr. 171
Kleinasiatische Adespota: ττ̂ τεστ̂  Blnschr. 255: ausNau- 

kratis *Ηρης Inschr. 182a b, ίτζον^ρητηριον 182d xl a. m.
Als K o m p o s i t u m  ohne PsOosis χ α ϋ η μ ε τ ο ν ς  im Papyrus der Ar

temisia Z. 10.

2 3 9 . 2. me Sehriftsteller.

Die Texte alter ionischen Sehriftsteller sind in Bezug auf 
die PsOoris recht nnsichere Gewahismanner.

Es ist mehr als wahischeinlich, unsere ganze hand-
schriftliche Uberlieferung auf Ansgaben des Altertnms zurnckgeht, 
in denen anlautende Yokale keinesfalls rege lm ass ig  mit einem 
Spiritns geschrieben warden. Die uberlieferten Spiritns-Zeichen 
haben also kanm eine Bedeutung, wenigstens ist diese im einzelnen 
Falle nie richer nachznweisen. Wenn hier und da (z. B. auch 
bei Herodot) statt des gewohnlichen Spiritns asper der lenis in 
den Handschriften steht. so darf darans kein Schluss anf den 
Originaltext des Herodot gemacht werden. Ein solcher gele- 
gentlicher Spiritns lenis enthalt, wenn er uberhaupt schon in den 

- alexandrinischen Ansgaben stand, nnr eine nutzlose Bestatigung 
for die dnrch zahlreiche Zengnisse rerburgte Tatsache, dass den 
alien Grammabkern die Ionier als xlntjarixoi galten.

Etwas mehr schon sagt es, wenn in der E lis ion oder
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K r a s  is vor einem urspriinglichen Spiritus asper die Tenuis statt 
der Aspirata iiberliefert ist. Denn, wie unsere Inschriften und 
Papyri zeigen, wurde bereits in sehr alter Zeit (die inschriftlichen 
Belege gehen bis ins VI. Jabrh.) in Versen mit Vorliebe und in 
Prosa nicht selten eine Elision oder Krasis und die durch sie be- 
dingte Yeranderung des dem elidierten oder kontrahierten Vokale 
yorhergehenden Konsonanten in der Schrift zum Ausdrucke ge- 
bracht. R e g e lm a s s ig  geschah es allerdings n icbt .  Es ist also 
immer moglich, dass ein in  οδωι erst von den grammatischen 
Text-Recensoren auf Grund ihrer Lehre von der ionischen Psilosis 
an die Stelle des urspriinglichen in i  οδωι ( 6 Π Ι Ο Δ 0 3 Ι )  in den 
Text gesetzt wurde, vielleicht sogar erst fur ein aus in i οδωι 
zunachst entstandenes vulgares ίφ  οδωι.

Die verhaltnissmassig nocli besten handschriftlichen Zeugen 
fiir die Psilosis sind die K o m p o s i t a ,  da in iknen die Psilosis 
— wenn sie iiberbaupt vorbanden war — auch bereits von dem 
Autor selbst sicher gesclirieben wurde.

Freilick leiden auch diese zweite und diutte Klasse von Be- 
legen an zwei gemeinsamen Mangeln. Denn

erstens ist fiir eine durch die Psilosis bedingte Tenuis von 
dialektkundigen Abschreibern sehr oft die Aspirata gesclirieben. 
Das gilt namentlich fiir diejenigen Texte, die nur in Fragmenten 
auf uns gekommen sind;

zweitens ist umgekebrt fiir eine ricbtig iiberlieferte Aspirata 
(Spirans) die Tenuis von den alten Grammatikern eingeschwarzt 
worden, um ihrer Lehre von der ψίλωσις der Ionier die notige 
Konsequenz zu verleihen.

a. Die D i c h t e r .

Dem einz igen  Dichter, der s i c h e r  im Insel-Dialekte ge- 
dichtet hat, dem A r c h i l o c h o s  ist ohne Zweifel der Spiritus 
asper zuzusprechen. Den Belegen fur diesen Laut (ετραηεΟ? 9e, 
ylavy* neben γλαν/,ε 54 1, cpllratf 79a, icp* neben in  70a,
74e, ovvlxf 100, vcp 102, Ιφ 131, αγελχε 4a, icpucwv 13a, 
εφψερος 21s, ΥΜ&ημαι 87, κα&αιρεϊ 116) stehen nur zwei Falle 
der Psilosis gegeniiber: in  ήμίρψ  70a bei Diog. Laeri. gegen- 
iiber dem tip bei Stobaeus Plutarcli u. a., und in  ηβης 115 bei 
Hephaestio; beide sind als Hyper-Ionismen auszumerzen.

Ob κ α τ α ν α ν ε ϊ  oder κ α & αν α ν ε ΐ  61 die beseer bezeugte Lceart 
(bei Plutarch) i s t , bleibt vorlaufig unentechieden. Da αϋος, αίαίνω auf
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houhos, hauhaind =  sausos, sausaind (vgl. lit. sausos „durr“, altb. suchl· 
„trocken“, lit. sausinu „trocknen“) zuruckgehen, so kann das anlautende 
A vor dem folgenden A lautgesetzlich geschwunden sein. Dann ist ανναίω 
nicht aus avalrco entstanden.

Die mehrfach wiederholte Ansicht, dass aus Schreibungen wie γλαυκέ 
ορα Archil. 64, , τήι ετέρηι 93 auf γλανκορα, τητερηι als ursprungliche Les- 
arten zu echliessen eei, vennag icb nicbt zu teilen.

A lie  a n d e re n  ionischen Dichter werden ψιλωτίΥ.οΙ gewesen
sein.

Bei K a l l i n o s  ist zwar με&ιέντες 1$ und bei Mimnerm 
αυτίχ 5β, erf 12ι, αφ 12s, ενδον& 12s, σευη& 14τ, ευ&’ 
14c, άφιχόμε&α 9 2 iiberliefert: aber in der aus έττεβήσετ εών 
verderbten Lesart επέβη ετέρων 12u  ist das τ  noch ein durch 
Missverstandnis geschiitzter Best der Psilosis.

Aus der j u n g e r e n  E l e g i e  fehlen Belege fur die Psilosis. Das 
von Smyth 330 angefuhrte κ άπαντα Xenophanes 2 ,0 scbeidet aus, da κ 
είπάντα (Atbenaeus X 414a in A) uberliefert und von Schweighauser in 
κε πάντα emendiert ist. Auch τοννεκεν 2 ,e bleibt besser ausser SpieL

Fiir Sem onides  ist die Psilosis bezeugt durch i / t  ίμερον 7όΐ, 
τοντέρον 7ns:  darnach ist die Aspirata durch die Tenuis zu 
ersetzen in 749, του&  7βο, άφείλετο 9*, (χως 24i) und
wahrscheinlich auch in εφήμεροι Is. Dagegen konnen ymS ημένη 
7go und αφενσα 24i als feste Zusammensetzungen richtig iiber- 
liefert sein.

Oder hat S e m o n i d e s  als geborener Amorginer A- gesprocben?
Die Yerse des H i p p o n a x  iiberliefem die Psilosis in ά/.ov- 

οατ 'l7t7tc<naz,Tog 13 (neben arzovaatf) , Ire αρμάτων 42, ζ.ατ 
υ7ννον 89 (neben v.ct&), ν.άφήι 7ι, τοντέρον 18s, νίΩττόλλων 31; 
von 5πιάλλει 21B wird besser abgesehen. Fur die dialektwidrige 
Aspirata (Spirans) muss die Tenuis eingesetzt werden in ονχ 83 s, 
εννεφ 85s, δαιμόνια  8 3 i : dagegen ist & in dem Kompositum 
ν.α&είδοντα 61 nicht zu beanstanden.

Des A n a k r e o n  εσ/,ατοράις le wird schon von Apollonius 
Dysk. de synt. 55 als Beleg fur die ionische Psilosis angefuhrt 
(vgl. oben S. 157). Dazu kommt έττίστιον 90 a, wenn ϊστίη (aus 
* Firstίη) im Ionischen iiberliaupt je mit h- gesprochen ist. Zu 
andern sind ovvMf 43 s und μψ£&  637, wahrend in den Zu
sammensetzungen ν.α&έρματα 21 ίο, ΥΜ&ο&ος 43β, χα&εύδει 88s 
das #  Anspruch auf Anerkennung erhebeu kann.

ΑευκΙππη 12 B und και^ίκατόν 8 lassen eich nicbt als Belege fur die 
Peiloeie geltend macben.
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In den Fragmenten der j i i n g e r e n  I a m b o g r a p h e n  stehen 
bei der Elision und Krasis und in Zusammensetzungen in der 
Regel Aspiratae (Spiranten), nicht Tenues: die Belege fur die 
Psilosis sind τητέρηι Phoenix S 5 , αντ όταν Anan. 56 (iiberl. 
αντοετ όταν), γ,ήμέρης Anan . 5 10, alle drei bei Athenaeus.

Fiir den H e r o d a s  verweise ich auf M e i s t e r  776ff. Bei 
der Elision und Krasis ist etwa 28mal vor urspriinglichem h- die 
Tenuis, etwa 50mal die Aspirata gesclirieben; in der Zusammen- 
setzung aber ohne  A u s n a h m e  die Aspirata: άφ[έρηειν] V I 98, 
άψες V 26 38 72, άφεώ V 74, άφηγ,ας V I 74, άφτρω  V 81, 
'φαμαρτύς V 43, έφηβοι V II 61, γαΰέίλε I  53, ym&Hyal I  16, 
γ.α&ενδεις V II 6, γ.ά&ησο V I 1, γ,ά&ηται Π Ι  41, γ.α&ό[δωι] 1 56, 
με$εσ&ε IH  87, ύφ[ψρ]εν I I  36.

b. Die P rosa iker .

Die gesam m te  ionische Prosa Kleinasiens und seiner Ko- 
lonieen kannte den Spiritus asper nicht, wenn gleich die iibei - 
lieferten Texte der meisten Autoren (von Herodot abgesehen) nur 
geringe Spuren der Psilosis erhalten haben.

In der E l i s io n  und K r a s i s  steht bei H e r o d o t  mit ver- 
schwindend geringen 'Ausnahmen vor einem Spiritus asper die 
Tenuis, nicht die Aspirata (Spirans), z. B. t5?r 5Ελλήνων I I  17e, 
μετ εωντών Π  12172, in  ημερψ Η  Ι 6 8 9  u. a. m.; ebenso ovy. 
z. B. ovy.: ηγ,ιστα I I  43 12, ovy: οαιον I I  8 6 5 ,  ot/. νπερ- Π  llOio. 
Bei den i ibrigen A u t o r e n  ist die Aspirata (Spirans) das Ge- 
wbhnliche: iiber die wenigen Belege der Tenuis im Hippokrates 
vgl. G omperz Apologie der Heilkunst 77ff. K uehlew ein  Pro- 
leg. LXVI.

In K o m p o s i t i s  gehort eine gut iiberlieferte Psilosis bei 
alien Prosaikem mit Ausnahme des Herodot zu den Seltenheiten. 
Das beweiet aber nichts, da dieselbe auch in der Elision zu fehlen 
pflegt und deshalb auch in Zusammensetzungen durch die vul- 
gare Aspiration verdrangt sein kann. Anclererseits ist freilich mit 
einem v e re in ze l t en  νϊί-ηγεομαι (z. B. bei * DemoJcr. Mor. 163) 
oder απ-ΐΥ.νεομαι (z. B. bei Hippokrates vgl. G o m p e r z  a. a. 0 . 78) 
gar nichts anzufangen. Es wiirde ein schwerer Feliler sein, wollte 
man derartige einzelne Fonnen gerade in Sachen der Psilosis zu 
Verallgemeineningen benutzen.

Der einzige Autor, dessen Material einige, freilich immer mit
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Vorsicht aufzunehmende Schliisse auf das Eindrmgen der Psilosis 
in Komposita zulasst, ist H e r o  dot.

Die  R ege l  b i l d e t  bei ihm die P silo sis . Das beweisen 
die folgenden Komposita, in denen entweder ansnabmslos die 
Psilosis iiberliefert ist oder eine vereinzelte und meistens nur als 
Variante znr Tenuis vorkommende Aspirata (Spirans) sehr wahr- 
scheinb’ch nur als Fehler, nicht als Rest alter TJberlieferung an- 
gesehen werden darf.

Unter den Belegen habe ich (naturlieh mit der reservatio mentalis) 
auch solche Stamme aufgefuhrt, in denen ein ursprunghch mit F  (nicbt 
mit s oder j )  oder mit einem einfachen Vokale anlautendes Wort im 
Attisch-Ionischen ein s e k u n d a r e s  h- angenommen hat.

- ά γ ί ζω  in κατ-αγίζω I 867 183β 1988 202β II 40,a 47 ,e 1304 VII 
54 3 167 e.

-άδε ΐ ν  ,,gefallen“ in άη-αδεΐν II 1292. Dagegen αν&αδεστερος 
VI 92 „ .

- α ίρεω  in άη-αιρέω I 70J6 8 9 ,,.,8 18618 III 6δ8 n. 8. w., κατ-αιρεω 
I 71 a 124,8 Π 1479 152Μ o. s. w ., νη-αιρέω II 66β V 83e. — αίρεω ist 
eine seltene Variante, vgl. άφ-αιρέω a : an- b III 65 29 137,8, καΰ-αιρεω b: 
κατ- A I 46, u. a.

-άΧΙοκω  in κατ-ηΧίσκετο II 1747.
-αηερ  in dero sehr haufigen κατ-άπερ, das als e in  W ort za be- 

tracbten ist, z. B. I 118s 1314 II 10, 13,4 178 260 295.8 414 465 638 64e 
92 4 116e 1468 Η8#β ΠΙ 101a. 4. 5 102lo 104e. „  106a n. s. w. (sehr seltene 
Variante ist κα&άπερ z. B. in b II 125,s). Dem καχ-όχι in a II 73,5 VII 
2e setzt b ein κα&-όχι entgegen.

- a n τω  ,,anziinden“ in υπ-ήψαν I 176e.
-&ηχω „knupfen“ in άνχ-άπχεσϋαι ΙΠ 137β VII 1388, άη-άψας IV 981τ 

in -αμμενος I 199 a, VIII 1058, καχ-άηχεσ&αι VI 683 69,8. — &πχω als Va
riante in καϋ-αηχόμενος a: κατ- b VIII 6580, άφ-αμμένονς b : an- a I I 121 eo. 

- α ρ μ ό ζ ω  in κατ-αρμόσαντα II 12141.
-α ρπ άζ ω  in υη-αρηάσας V 507 und in b IX 914 (νφ- a).
- ύ Χ έ ω ,  -ε ίλνω:  Belege oben S. 397. 400.
-εΙΧΙοοω in καχ-ειΧΙοοω II 86a, VII 764 1818.
- ά ν ν μ α ι  „kleide mich“ (gemeingr. $νννμαι) in ίη-άννσ&αι IV 64„. 
- iX&v  in χατ-ελ&ν I 4 „  958 III 78e 1538 VI 41 τ VIII 82δ IX 27,0 

u. 8. w. Dagegen bildet άφ-εΧειν eine so haufige Variante zu άη-εΧεΧν, 
dass ich es (sammt νφ-εΧειν) zu den ale gut uberliefert anzusehenden 
Fallen der Aspiration geetellt habe, s. unten S. 554.

- εΧκε ιν  in in-ίΧκειν II 96,9 III 113e V 12,„ άη·εΧκειν III 48,0. — 
ίλκειν als Variante in ίφ-εΧκ- a: in- b III 1059, έφ-εΧκ- b : in- a IV 203,7. 

- ί λ κ ν ω  in καχ-εΧκνοϋειοεών VII 100e.
-Χξής  in in -εξής II 77* l l l , e V 18,5 VII 3619 VIII 679.
-Μξειν Futur zu ϊχω in καχ-έξει VI 9 ,e.

■ '';V

.·*■· > 

< ...V
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- ε ρ γ ω ,  - ϋ ρ γ ν υ μ ι ,  - ε ΐ ρ γ -  „hemmen, einscbliessen“ \ηάπ-έργω, καζ- 
εργω, Belege β. oben S. 403 und 404.

- ε υ ρ ί σκ ω  in επ-ενρεθηι IX 109,2 (a).
- εψω  „koche“ in άπ-έψω I 188β II 948, vgl. απ-εφθος I 5 0 „ .,3 II 

445. — $ψω ale Variante in άφ-εψήσας b : άπ- a  IV 166e.
- ήβη  in επ-ήβησαν VI 83 2 (fiber!. επέβησαν).
- ή γ έ ο μ α ι ,  - ή γ η τ ο ς ,  - ή γ η σ ι ς ,  - ή γ η μ α ,  - ή γ ε μ ώ ν  eebr hanfig in 

Yerbindung mit den Prapositionen άπ- und κατ-, z. B. άπ-ηγ- I 168 118  ̂
1774 1854 207J9 II 3e 657 70fl 9921 1157 121,8. *.95 137,e 1609 1618 
III 512 703 12510 138c u. s. w., κατ-ηγ- II 498 568 III 1342s IV 125e YI 
1026 1072 1356. ,2 u. s. w.

- ή κ ω  in κατ-ήκω I 97θ 1484 II 32,e 1609 u. s. w.
-ή  λ it; in άπ-ηλικέστερον III 14 22.
- ήλ ιο ς  in άπ-ηλιώτης IV 223 99„ 1527 VII 1888.
- ήμερη  in αύτ-ήμερον II 1228 VI 139,2. Die Leeart zριακονΰη μέρους 

in a  Π 47 scbeint mir ecbon des vulgaren ά halber weniger glaubhaft als 
τριηκοντημέρους in b.

•ιζο),  - Ισα  tr itt in dem Kompositum κατ-ίζειν, κατ-ΐσαι gewobnlich 
mit Psilosie auf, vgl. I 14,2 88, 97s. 4 181,2 III 142. 4 15524 IV 79,9 190* 
V l e. a 25,0 26, u. 8. w., vgl. ferner νπ-ίσας III 126,2 VI 103„ (s. oben 
S. 382). Die Formen καθίζω, καθίσαι kommen als Varianten meist nur 
in b vor (zu den drei oben S. 382 angefuhrten Belegen lasst sich a m - 
καθιζόμενοι b: αντίκαζ- a IV 37 hinzufiigen).

- ϊ η μ ι ,  - ή σ ω ,  - ή κ α ,  - ύ θ η ν  u. s. w. erscbeinen gewobnlich mit 
der Peilosis z. B. έπ-ιέμενον III 63,0, επήκε III 85,7, έπ-είη III 1136ί έπ- 
εΐναι I 90,3 II 100, 2 13612 u. a. m.; μετ-ίημι I 122 408 II 704 III 1434 
u. e. w., μεχ-ιεϊς I 2424 782l μετ-ήσει III 143 8, μετ-ήκε II 1164ί μετ-ήκαν 
III 128,ef μετ-ειναι I 128β, μετ-είς I 33s 189,2 208,, μετ-είθη I 114,3 u. a.m.
(μεθ-εντ- a : μετ-ενχ- b III 80io IX ΙΠ ,β); κατ-ιεμένην II 28,9, κατ-ιέντες II 
807, καχ-ήκαν VII 367, κατ-εΐναι II 28,6, κατ-είς II δ 8 u. a. m .; ύπ-ίημι II 
12107 IV 181,e VII 1628> ύπ-ήσειν IX 46, ύπ-είς I 15G7 III 52*.

Die einzigen Ausnahmen bilden die Imperative μέθες, άψες, άφετε 
und ausserdem noch einige Formen von άφ-Ιημι, das Nahere unten S. 555. 

- Ι κ ε τ ε ύ ω  in κατ-ικέτευε VI 682.
- Ι κ ν έο μ α ι ,  - Ι κόμην ,  · ϊ γ μ α ι , aueeerordentlich btiufig in άφ-ικ- 

(allein in Buch II zoble ich 57 Belege z. B. II 1716 288.7. , 4 2910 3021 
u. 8. w.), eeltener έπ-ικ- z. B. VII 9„ 35 2.

-Τξις „dae Kommen“ in &π-ιξις II 116, III 6928 146J4 V 49e 92^  
VII 685 VIII 412 1255 IX 17β 77,. Die einzige Ausnabme let άφ-ίξεχ 
I 69,,.

- Ιπ πο ς  in καχ-ιππάσατο IX 146. Dber τέθριππος s. unten S. 554. 
- Ιρός  in κατ-ιρόω I 9220 164#.
-Ισχίη  in Ιπ-ίσχιος I 359 446. 0 V 724 734.
• ϊ σχ ημ ι  in άπ-Ισχημι I 76,, 95e 124,2 1252.10 12694 141,8 II 113u  

162se III 15,4 u* B· w.; άνχ-ίσχημι VIII 914; Ιπ-ίσχημι I 16710 IV 2 10 VI 
386 u. a.; μεχ-Ιοχημι IX 58e; ύπ-ίσχημι I 196,8 IV 2 „  V 16,0. Nur im
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Kompositnm χατ-ίστημι Π" 198, V 92,, VII 160, VHI 12β u. a. kommt 
χαδ- mehrfach als Variants τογ, so in a  QI 159„ (xxn- b), in b Π 37j» 
IV 105, V n 49

-εστηχα  in άχ-έστηκα I 102,, 1559 V 104β VIII 126,·, εχ-έστηκα I 
59 6 II 14β ,β Hi 78 ,·.,· IV 84 β (£r- a , e ^ b V n  117, IX 81,); χατ-έστηχα 
I 59» 65,7 81, 92,4 94, 132, 1784 197, 200, Π 39, 40, 70, 844 ΙΠ72* 
89„  904 n. e. w. (eelten xad- vgl. I 111»); μετ-έστηχα I  118, VIII S l5: 
νχ-εστηχα Π 153 s V 16e, a. a. m. VgL anch χαχ-εστεαται I  196,.

-δδός in αχ-οδος V 19„ IX 55„ (ax- a, αφ- b IV 9714); εχ-όδια VI 
70» εχ-οδιάσαττες IX 99 , (dagegen allerdings εφ-όδια in a  und b IV 203,,): 
χάτ-οδος I 60Je 61 ,T III 138,.,β V 628 n. a. m.

-όράω  in αχ-οράω VUI 37,, έχ-οράω I 10, 464 110 „  1244 HI 53*. 
χατ-οοάω II 38- 138- VII 208β IX 59 6.

-δρμεω  in εχ-ορμεοττας VUI 81,.
•όρμίζω  in ιιετ-οοιιίζεσ&αι II 115» VII 183,.
-δοιος  in άχ-οοιόω I 199,· IV 154,, 203,.
- νβρ ι ς  in χατ-νβρίσας I 212IC.
- νδωρ  in εχ-νδρος IV 198,.
- ν χ τ ο ς  in χατ-νχτόω ΠΙ 69„  IV 8 „  VII 124 14» 15,4 16» 174. 
- ν χ ε ρ -  in χατ-νχεστερος I 65 , 67, 68»  Vil 233,, χατ-νχεοτάχη IV 

199-, ferner in dem baofigen χστ-νχερϋε (z. Β. I 104e 1S5,- 194s Π 3 2 ,,.»  
92, lo8 ,.·.

- ν χ ό ·  z. B. in άττ-νχσνργήσειτ HI 133,, σττ-νχοχρίτεσ&αι VI 86».

Diejenigen Falle, in denen eine iiberlieferte A sp i r a t  a 
(Spirans) in Zusammensetzungen von H e r o d o t  selbst  ge-  
s c h r i e b e n  n n d  gesp ro ch en  zn sein scheint sind:

τ ε $ ρ - ι π π ο ν  I  179ιο V I 103s. τε&ρ-ιππο-βάτης ΓΓ 170*. 
rt&Q-t7Z7to-τρόμος VJ 35 3, -τροφεω V I 125 ss. In  diesem Kom- 
posatum 1st ebenso wie in dem folgenden die Buckverwandlung 
des ^  in r  durch das dazwischen stehende ρ rerhindert worden.

φ ρ ο ν ρ η , ψρονρεω  ans *ττρο-ορη z. Β. I  16510 Π  3 0 u . u  
m  90 u  V II 594 203e.

α ν & - α δ έ σ τ ε ο ο ς  V I 9 2 n . TgL allerdings αντ-αδηζ· αντδζ 
¥  iavτον Hesvch.

α ν& -εν τη ζ  I  117u. ~ 
ε φ - ε π ο ν σ ι  V il 810.
εφ -εδρος  V 41s: daneben ist allerdings h t -έόρη I  171·

V  6 5 s  iiberiiefert |
a q -ελεΊν ist eine gut bezeugte Variante zu d/r-eAelv. Xeben 1 

απ-ε)4ΛΥ  1 1 4 s  7 0 i o  U  1414 IV 196$ V i l  104s VUL1 3 jo stehen  ̂ j  

αφ-ελων I 80s, σφ-ε)Μμε9α Π 1147, αφ-έλησ9ε a: απ- b HI 137s· * : 
νφ-ελόμεγος  a: (άτήσας b IX H 64. , ■ ■
Vgl. das inschriftlicbe μ ε ϋ ε ΐ η ι  ana Chios InscMr. 80A „.

&
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ν .α$-ε νδε ι  I I  959 . γα&-ενόονσι IV  257. 
γ„ά&-ημαι wird namentlich in den f l e k t i e r t e n  Formen 

mit #  iiberliefert, vgl. ν,αΰ-ηστο I  461 I I I  83 n , γΛΒ'-ησ&ε I I I  
1517. περιεγχχ&έατο V I 234, γΑ&ησαι a  Π Ι  1344 (καΓ- b), κα#- 
έαται b IY  6 6 δ 196io (χατ- a), ένχχ&έατο a  H I  144β V1JLL 7 3 i3 
(ϊ/,ατ- b), /Μ&εατο b IX  903 (y m v -  a) — allerdings auch xar- 
έαται I  199β I I  8 6 1 , περι/.ατέαυο V III  1113 — , wahrend im 
Participium die Form γ.ατήμενος fast iiberall mit τ  belegt ist, 
vgl. z. B. I  103i2 183a I I  149n 1573 1 6 2 i3 I I I  14i9.25 32i3 
1207 1454 u. s. w. (seltene Variante ist γ,α$ήμενος z. B. in a  H I  
69s, in b H 3 5 i s ;  ebenso γ.ατ-ησ&αι a: κα#- b V H  150io). Dass 
γΑΰημαι nicht als Zusammensetzung empfunden wnrde, beweist 
das Augment von ε/χι&εατο. Der Unterschied zwischen den flek
tierten Fonnen und dem Particip, den ich nicht als Zufalligkeit 
einer jiingeren Text-Recension auffassen mochte, kann sich daraus 
erklaren, dass in Folge der L a g e  des A ccen te s  γΑ$ημαι, υ μ & -  

ησαι, γ,ά&ηται u. s. w. friiher und durckgreifender den Charakter 
von zusammengesetzten Formen verloren, als ν,αΟ-ήμενος. Fur 
diese Deutung sprechen auch die folgenden Formen.

μ έ $ - ε ς  I  37n 3 9 9 , ά φ - ε ς  I  206g V IO622, ά φ - ε τ ε  V 
20 7. Von με&-ίημι ist μέ$-ες die einzige Form mit & in a u n d b  
(vgl. oben S. 553), von άφ-ίημι kommen zu άφες und άφετε noch 
ein paar Fonnen hinzu, in denen r/> entweder in a und b oder 
als Variante in einer der beiden Klassen stebt: αφ-είς I  77 ic 
I 6613 , άφ>-ήσειν V II 193ιο, άφ-ίωσι b: άπ-ιίωσι a  V II 2264 , 
άφ-ψ.ε a: a7t- b IH  11813 VI 30s V III  184 , αφ-ήσοντες a : 
07r- b IX  I83 , αφ-είς a: άπ-ιείς b V H I 14032, άφ-εντ- a: arc- 
b ΥΠ 14210 V H I 70s, άφ-εντ- b: 0 7 c- a V II 6Ο7, άφ-εϊναι a: 
an- b IX  106β, άφ-εϊναι b : an- a V 105 s, άφ-ειτο b: d?r- a 
V IH  496. Wie weit in di es en Fonnen άφ- richtig tiberliefert ist, 
bleibt dahingestellt: dagegen lassen die drei sich gegenseitig 
stiitzenden Im p e r a t iv e  με&ες, άφες, άφετε keinen Zweifel an 
der Richtigkeit des 0 und φ  aufkommen. Ausser der L a g e  
des A ccen te s  (vgl. den vorigen Abschnitt) wird bei ibnen auch 
die in der gewohnlichen Rede fast zur I n t e r j e k t i o n  erstairte 
iraperativische Bedeutung („lass ab!“) das Gefiihl daflir, dass es 

*1 zusammengesetzte Formen seien, unterdruckt haben.
Die gewohnlicbc Form iet ά π - Ι η μ ι  vgl. I 194β II 17, 41 „  96 ,0 

I 12189 III 87* 95» 101β. β 109β, άπ-ήαουσι II 15,4f έπ-ήκε I 214J4 III 25»* 
t  75jj 119»* 125,,, Sji-εΐζ III 25»» u. e. w.



y.a&a I  208<, ν.α&ώς IX  82s. Fur das in a haufig vor- 
kommende κοττοί ( »  y.ai a) steht in b gewohnlich yjxvc τό, vgl. 
Bredow 92 ff.

Yon κα&όοον b IY 2 0 , , (καχόοον a) is t abzusehen.

Gelegentlich steht ϋ  fur x, wo es gar nicht am Platze iet z. B. 
καϋόπχας b: κατόπχας a III 17e.

Yau·

L Im Anlaute.

240· Bereits im V III. Jahrh. war F im ionischen 
Dialekte im Anlaute vor Yokalen spurlos untergegangen.

Ware anlautendes F von den Ioniern vor dem Jahre 400 
noch gesprochen worden, so mtisste dasselbe in den Inschriften 
a l t en  Alphabetes noch geschrieben sein und bei den altionischen 
Dichtern im Hiate und im Fehlen der Elision Spuren seiner 
Existenz zuriickgelassen haben. Man hat solche Spuren in der 
That linden wollen.

A n g e b l i c h e s  /  im A n l a u t e .  

a. In den I n s c h r i f t e n  alten Alphabetes.

2 41 . Auf drei Vasen cha lk id i schen  TJrsprungs stehen 
die Namen:

Fiai Inschr. 7c 7d (fiber die verschiedenen moglichen Deu- 
tungen des Stammes Fio- in Eigennameu s. F ick-Bechtel Griech. 
Personenn. 2 129).

'OF axix^g oder 'G)Fazitig Inschr. 7c. *
Γά qvF 0v7j.g Inschr. 7e: das F is t  hier erst sekundar aus f 

dem v entwickelt. I
Der Dialekt dieser Vaseninschriften ist aber, wie das neben |  

q =  a viermal vorkommende dorische a beweist, nicht r e in !  
ion i sch ,  sondem mit d o r i s chen  Elementen versetzt: zu ihnen * 
gehort auch das F. Eine Erklarung des chalkidiscli-dorischen |  
Mischdialektes wurde bereits oben in § 77, S. 307 gegeben, vgl.) 
auch § 242.
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242 . Dieselbe Dialektmischung, wie diese chalkidischen 
Vasen, zeigt ein AVeihgeschenk des R h eg in e r s  Mikythos (Inschr.8), 
das er nach seiner Ubersiedlung von Rhegion nach Tegea fiir 
Olympia stiftete (nach 467 v. Chr.J: neben Τ ε γ έ ψ ι ,  ενξάμψ  
stehen

β ο ι κ έ ω ν  i.
ho aaa  Foi  oder h ως o a F o i s .
Das F in diesen Worten haben F ick Odyssee 1 0£  B e c h t e l  

Ion. Inschr. 3 richtig beurteilt: es beweist, dass in Rhegion aus 
der Mischung der chalkidischen und messenischen Yolkselemente 
(vgl. Herakl. Pont. Fragm. 25: *Ρηγών ψκισαν Χαλ/,ιδεϊς οι άπ  
Ενρίπον διά λιμόν άναστάντες, παρέλαβον δε υμι εκ Πελοπόννη
σον τους Μεσσψίονς τούς εν Μ α/Ιazej τνχόντας) derselbe chal- 
kidisch-dorische Mischdialekt hervorgegangen ist, den Thukydides 
YI 5 fiir Himera ausdriicklich bezeugt (y m  ‘ΐμέρη από Ζάγ/,λης 

• φγ.1σ&η . . . καί Χαλ/.ίδεϊς μεν οι κλειστοί ηλ&ον ες την άποι- 
Υ,ίαν, ξυνοΓ/,ισαν δέ αυτοϊς καί εκ Συρατ,ονσών φνγάδες , . .  και 
φωνή μεν μεταξύ της τε Χαλκ,ιδέων κ,αί /ίωρίδος εκ,ράϋη).

2 4 3 . Dass der N a x ie r ,  den die alte noch βουστροφηδόν 
geschriebene Inschrift 31 als Stifter eines AVeihgeschenkes an den 
deliechen Apoll nennt,

Ε(ν&)υγ ,αρ τ ίδης  und nicht (F )ι(φι)γ»αρτίδης hiess, wurde 
oben S. 19 if. ausfiihrlich dargelegt.

244 . In dem a l t - n a x i s c h e n
άFvτb Inschr. 33 αυτόν
ist F nicht ein urspriinglicher Laut, sondern erst aus deni 

folgenden v sekundar entwickelt, vgl. das Naliere oben in § 96, 
j S. 430. AVer aus diesern s e k u n d a re n  F folgern wollte, dass die 
i Naxier noch urspri ingl ic l ies  F sprachen, miisste konsequenter 
| AVeise aus dem sekundaren Jod hinter ι (z. B. kypr. ιβατηρ, ion. 
j Τηιίος, Έρν/,αζίιη *  ijo, ijti vgl. Inschr. 103 181) auch auf das 
i Fortleben des indogermanischen Jod schliessen, das alle griechi- 
J schen Dialekte schon in vorhistorischer Zeit eingebiisst liaben 

(ssk. yas =  gemeingr. ος). Das naxische άΐντός beweist nur, 
. dass der B u c h s t a l ) e  F und sein Lautwert in den dorischen 

Staaten den Steinmetzen auf Naxos bekannt war. Diese Tat- 
sache ist aber so wenig iiberraschend, dass wir uns eher wundem 
wiirden, wenn sie nicht bestanden hatte.
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2 4 5 . Ein altes Alphabet auf einem Steine aus A m o r g o s  
(IGA. no. 390 R o b e r t s  Introduction no. 159 b) beginnt mit:

Α Β ΙΔ Ε Ε Η Γ ................
Man pflegt den sechsten Buchstaben als /  aufzufassen. Dann 

fehlt aber das ζ : denn dieses hat in den alien Alphabeten (vgl. 
R o b e r t s  Introduction 17ff.) seinen Platz vor dem η:1ι und hinter 
dem F. Vielleicht ist also jenes C , wie das auch R o b e r t s  In 
troduction 190 fur moglich halt, nicht F, sondern ζ (vgl. die Fonn 
des Zeta in dem alten Alphabete aus Caere: r ) ;  dafiir spricht 
die naxische Form des /  =  f in aFvrov s. § 244.

Selbst wenn aber C fur /  stiinde, so wiirde fiir den D ia l ek t  
nichts daraus folgen. Dass der Buchstabe F von den Ioniern, 
die sich der Schreibkunst befleissigten, gelernt wurde, auch wenn 
sie den Laut in ihrem eignen Dialekte nicht sprachen, erklart 
sich schon aus dem Verkehre mit den Dorem, aus deren Munde 
sie /  horten; ausserdem aber werden sie C als Zahlzeichen fiir 
„6“ gebraucht haben.

246 . Eine Anzahl von Miinzen, die B a b e l o n  Revue nu- 
misni. Χ ΙΠ  (1895) 316ff. der Stadt Mi le t  zuweist und die wahr- 
scheinlich noch ins VII. Jahrh. gehoren, tragt die linkslaufige 
(von mir hier rechtslaufig wiedergegebene) Legende:

FATFE => FalFe-.
B a b e l o n  a. a. O. 319 halt es nicht fiir unmoglich, dass die 

Legende griechisch ist. Dagegen wird sie von Six, der zuerst 
die Miinzen dieser A rt beschrieben und besprochen hat (Num. 
Chronicle 1890 p. 202 ff.), als eine Abkiirzung des lydischen 
Konigsnamens *Λ?*υάττης ( »  FalFecneg) aufgefasst. Mag immer- 
hin diese letztere Deutung kiihn sein: sie ist unbedingt der An- 
nahme eines /  fiir den asiatisch-ionischen Dialekt vorzuziehen, 
vgl. ’Λναξί)*εως ^Αναξίμανδρος yΙστία ως aus Milet im VII. und
VI. Jahrh. Inschr. 118 119 123.

/
2. Bei den altionischen D ich te rn .

2 4 7 . Vor ol „ i h m a (urgriech. Foi) war der Hiatus in der 
altionischen Poesie erlaubt (vgl. oben S. 535): ή δέ oi ν,όμη 
Archil. 29 2, ή δε oi σά&η 97, ον δε oi γέλως Setnon. 779. Dass 
hier noch F gesprochen wurde, ist ausgeschlossen, da alle Worte 
mit urspriinglichem / -  bei den altionischen Dichtern mit einem 
Vokale anlauten. Es kann sich also hochstens darum handeln,
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ob fur oi noch eine N a c h w i r k u n g  des F auzunehmen seL 
Eine solche Nachwirkung ist fiir die Sprache des Iambus schlech- 
terdiugs unmogl ich .  Die Erklarung fiir δέ oi liegt iiberhaupt 
nicht in den Lauten, sondeni in der Syntax. Die enklitischen 
Dative μοι, σοι, oi leknen sicb nach einem auch in den ver- 
wandten Sprachen geltenden Gesetze der Wortstellung gem an 
den Artikel mit folgendem da an: b δέ μοι, b δέ oot, 6 δέ oi 
(Belege bei W ackernagel IF. I  360); auch eine Partikel kann 
an erster Stelle stehen: ον δέ μοι, εΐ δέ μοι u. s. w. Fasste nun 
die Sprache die derartig verbundenen Worte als geschlossenes  
Gauze  auf: δδέμοι (dass sie es that, beweist z. B. auch das 
kyprische ο μοι πόσις „mein Gatte“ ohne Divisor), so musste δε 
in οδέοί unverandert bleiben: denn bei einer Elision von οδέοί 
zu o d* oi wiirden ja  δέ und oi als zwei selbstandige W orte 
empfunden sein. Auch hatte eine Elision den Parallelismus der 
drei Formen δδέμοι, δδέσοι, οδέοί zerstort. Vgl. F ick BB. 
X I 257.

Ebeneo erklart sich auch das ionische ουδέ είς, μηδέ εις (besser als 
e in  W ort zu schreiben), vgl. oben S. 535.

Die Belege eines Hiatus vor αναξ  (urgriech. βαναξ) beweisen 
niclits fiir die Nachwirkung eines F. Bei Archilochos 1 ist *Evv- 
αλίοιο  α ν α κ το ς  Variante zu Ένυαλίοιο &εοιο: sollte die erstere 
Lesart die l)essere sein, so hat Archilochos den hiiufigen homeri- 
schen Versschluss -οιο ανα/.τος nachgebildet, woraus natiirlich 
keineswegs folgt, dass er selbst noch Γάναξ sprach. Bei Phoenix 
1 id Berodas IV  18 ist der Hiatus in ώ α ν α ξ  nicht durch αναξ, 
sondern durch die Partikel ω bedingt, hinter der auch in der 
attischen Poesie (z. B. bei Aristophanes) der Hiatus zulassig ist,. 
vgl. KDuner-Blass Griecli. Gramm. 1 8 197.

Die E l e g i k e r  n a c h  A r c h i l o c h o s  gestatten den Hiatus vor einer 
Anzahl von Worten, die urgriechisch mit F  anlauteten: άδεΐν, άλίακομαι, 
αναξ, εΐκω, είπέΐν, εργον, ερδω, Χον, οϊδα, οίκος, οίνος, ol und ε, vgl. Ahbens 
ΚΙ. Schriften I 144. Allc dieee Worte haben auch im ionischen (oder, 
besser gesagt, im ionisierten) Homer den Hiatus vor sich, so dass un- 
zweifelhaft die Elegie diese „Freiheitu der homerischen Sprache ent· 
lehnt hat.

F wird als  f e h l e n d  erwiesen:

1. Durch die In  sch r i f ten  alten Alphabetes.

2 4 8 . Der Buchstabe F kommt in keiner alt-ionischen In- 
schrifl vor,'die im re in - io n i sch en  Dialekte abgefasst ist.
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Voran stelien vier alte Epigramme aus Naxos ,  Delos und 
E r y t h r a i ,  in denen das Fehlen des F auch metrisch verbiirgt 
ist: aved^/xv εγ.ηβόλωι 32, σοφίψσιν Η£Υ.ηβό?*ωι 593, εσίδεσ&ε 34, 
ό' ί'ργον 942.

D e r S p ir itu s  a s p e r  in  d em  c in en  Ηεκηβόλωι i s t  se k u n d a r  u n d  n ic b t  
d i r e k t  au s  F  h e rv o rg e g e n g e n , vg l. GM e y e b  G riech . G ram m . 8 S20. A h n - 
lich e  F a lle  e ines so lch en  n ic b t-o rg a n isc h e n  S p ir i ta s  a s p e r  e n th a l te n  d ie  
a l t - a t t is c h e n  In 9 cb riften  (z. B. hefctfc) vg l. M e ist e r h a n s  * 66.

Andere Beispiele fur das Fehlen des F in den Inschriften 
alten Alphabetes sind: aus S t y r a  'Λοτνχαριδης B  Inschr. 19so, 
ίΑστίης its. "Ελπων*ι, *ΕλιnV^gi84, 'Εργονέ?.^ 37, Έργό&εμις 190, 
Εργαστος sto. 'Ισόδι+μοςS79, "ίων 47, — ausKeos  3Ιστίηι Inschr. 38, 
3 Flyώ 40, — aus Amorgos  ol/αη Inschr. 54, aus P a r o s  οϊν.Ιας 
Inschr. 614, aus Thasos  προσέρδειν Inschr. 69a*, — aus Milet  
3Λναξί)*ως Inschr. 1184, Αναξίμανδρον 119, Ίστιαϊος 123.

B eleg e  fu r  das  F e b le n  des L a u te s  F  in  d e n  In sc b r if te n  gem ein -ion i- 
ecb en  A lp h a b e te s  b ra u c b e n  n ic b t  g e g e b en  zu w e rd e n .

2 . Durch die alt-ionischen Dich ter .

2 4 9 . Alle AVorfce mit urspriinglichem F- lauten in der ioni- 
schen Poesie vokalisch an: ein vorhergehender kurzer Yokal wird 
elidiert, ein langer gekiirzt, wenn nicbt beide mit dem anlautenden 
Yokale durch Krasis verschmelzen; eine vorhergehende auf ein- 
fache Konsonanz endigende kurze Silbe bleibt kurz (wird nicht 
positione lang); endlich nimrat der anlautende Yokal ein sekun- 
dares Augment in Gestalt einer Dehnung an, was unmoglich ge- 
wesen ware, wenn im Anlaute noch F gestanden hatte.

αλών at, aus *FaXFwvai (s. oben S. 314): Hippon. μοιχός 
άλαναι 74i.

αναξ  aus * ΐάναξ: Archil. χλν&* αναξ 751, Αιονννσοι avav.- 
τος 771 , χαϊρ αναξ 119s (von Ποσειδήωνος αναχτος 101 ist ab- 
zusehen), — Anakr. ώναξ 2%.

α σ τν ,  α σ τ ό ς  aus *Faorv, *Faorog: Archil, τις αστών 9ι 
(El.), μετ αστών 631, — Mimn. Νηλψον αστν 9 ι, — Semon. δί 
αστεος l a ,  — Anakr. ονδ3 αστοισι 15s.

α τη  aus *Ιάτή  (s. oben S. 239, § 7): Archil, ηδ3 ατη 73.
ε ί δ ε ν α ι ,  ε ί δ ώ ς  aus *Fudtvai> *Fs^cSg: Semon. ονδεν ει- 

δδτες 1 4 , πάντα δ3 είδεναι 7 is, — Anakr. ovy. είδώς 4s, ονδεν 
• ύδεναι 75 s.

ε ί δος  aus * f είδος: Phokyl. περίδρομος είδος 3 4.
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είμα  aus *βέσμα: Archil. iv είμασιν 122  (El·)? — Semon. εν 
είμασιν 75, ένπεσόντες είμασιν 2 1 .

εί 'κελος aus */ε/κελος: Mimn. φέρετ εί'κελος 14η· 
ε ι ν η ι  aus *βεινψ: Xenoph. άλλ* είνηι 2 is. 
εγ ,η τι aus * βένητι: Archil. δδννηισιν ενητι 842 . 
έκαστος  aus */έκαστος: Archil, εξω&εν έκαστος 83, — &- 

mon. <?’ έκαστος 7 ns.
εο ινώ ς  aus */ε/οτκως: Anakr. μειλίχοισ έοινότες 84. 
έ π ο ς  aus * β  έπος: Xenoph. φάσ&αι έπος 63 . 
ε ρ / -  „thun“, ε ρ γ ο ν y ερδω  aus * /ερ /-: Archil, εσσεται εργον 

3s (El.), κορωνός έργων 392, έγν.νρεώσιν εργμασιν 70s, ό’ ερ/α 882, 
— Mimn. δ* έργα 2 ΐ2, — Semon. προς εργον 748, (Ρ ερόε* 7 55, 
δονλί έργα 7 58, μέγιστον ερξειεν 7sl> , — Anakr. σν.νπψον *Ερξί- 
ojvi 82ι, — Phokyl. επίσταται εργάίεσ&αι διδασνέμεν έργα 13. 

εσ/τερος aus */ε'σττερος: Mimn. arc Εσπερίδων 12β. 
έτος aus */ε'τος: Semon. (f ετεων 1β·
Abzusehen ist von ε ΐπ εν  (aus-*εβεΤπεν =  * εβέβιπενΊ) in ονδά// εϊπεν 

Hippon. 20β, ανειπεν 452, — ε ί κ ο σ ι  (aus *βείκοαι oder *εβείκοαι oder 
*εβίκοσι1) in ό’ είκοσίχορδον Anakr. 18,, — ά λ υ μ α  (aus *ε/λυμα? 8. oben 
S. 400) in viJjrAt/rov είλνμα Anakr. 21Β 4.

η δ ο μ α ι , ^όνς aus *βάδομαι, */αό'ι;ς: Semon. γυναιξιν 
rfiezai 7$ο, — Hippon. εϊσιν ηδισται 29ι, ρδδινον ήδύ 58.

ΙόεΤν aus */*όείν: Mimn. μιν ιδον 148, — Semon. δόμοισ 
Ιδών 7 89, οφβαλμοϊσ Ιδεϊν 732, — Anakr. ίσιδων 251. 

ϊδρως  aus * βίδρως: Mimn. ασπετος ΐδρως 5ι.  
ϊ ε μ α ι  aus *Ρίεμαι : Mimn. βάξιος Ιέμενοι 16.
Γκελος aus *//κελος: Mimn. τοϊσ ι'νελοι 2s. 
ι μ ά τ ι  ον aus * Ρίσμάτιον: Hippon. ταΐμάτια  831. 
ϊ σ τ ί η  „Heerd“ aus *βιστίη: Anakr. επίστιον 904.
7ό -λαος  aus *Ριόλαος: Archil. κα7όλαος 1194.
Ισος  aus * //σ /ο ς : Semon. έχϋροϊσιν Ισα 7 se. 
ο Id a  aus *βοΐδα (s. oben είδέναι): Archil, 7τολλ* οίδε 118, 

— Semon. ουδέν οίδε 7 83, — Hippon. ύπνον οι δ ας 89, — Anakr. 
6* οίδα 452 — Xenoph. των if οίδα 7α.

ο ίκ ο ς ,  οίνέω u. s. w. aus */ο ίκος: Archil, ν.ατ οίκον 33, 
εν οιν,ίηι 391, εν οΧν.ωι 66 β, κακόν οίκαό> 98, —  Kallinos εν δ' 
όινωι Ι ΐδ,  — Mimn. άλλοτε τ  οίνος 2 n ,  — Semon. άν οίνον 
7s, εξ οίνου 7βο, λιμόν οίνίης 7 m , σννοινητηρα 7 ιο2, κατ’ οίκον 
7ιο4, ες οϊνίψ  7 m , — Hippon. ες τωίνία 208, σννωίνψας 12, 
ωϊκε* 471 (mit sekundarem Augmente), — A n a b \ με&νοντ 
οίκαό’ 56.

Hoffmann, <lio griechischen Dialekte. III. 86
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οίνος  aus *Folvoq: Archil. 6* οίνος 2ι, δ' οίνον 4s, δι&υ- 
ραμβον olvcji 77t, Anakr. ψερ οίνοι· 621, <J5 οίνον 634, τταρ5 oi'vcot 
63 9, 7v)Jojl οίνοποτάζων 941, ωΐνοχόει 32 (mit sekundarem Aug
ments), — Xenoph. <f olvog U , oivor 4i, — Phokyl. vm&- 
ημενον οίνοπστάζειν 1 1 1 .

Dass bei den j u n g e r e n  l a m b o g r a p h e n  (Phoenix, Ananias, 
Aiechrio, Herodaa n. e. w.) keine Spur eines F  anzntreffen is t, versteht 
eich τοη eelbst.

2. Van im In lau te .

2 6 0 . Ein Vau im Inlaute ist nicht iiberliefert
Da zwei urspriinglich durch  F g e t r e n n te  V o k a le  im 

Ionischen schon bei Archilochos und in den altesten Inschriiten 
kontrahiert oder zu einem Diphthonge vereinigt werden koDnen 
(Belege s. oben im Kapitel iiber das >Zusammentreffen von 
Vokalen* S. 447ff.)? so muss Yau zwischen Vokalen schon in vor- 
hietorischer Zeit spurlos geschwunden seiu.

Ein Vau neben  e inem a n d e r e n  K o n s o n a n te n  ist ent- 
weder diesem assimiliert oder unter «Ersatzdehnung4* des vorher- 
gehenden Vokales ausgefallen, vgl. oben S. 312 if. 372 391 ff. 407 ff. 
Das Ionische geht darin mit dem Attischen zusammen.

Bemerkenswert ist es, dass ein aus Fq- hinter dem Augmente 
oder einem Praefixe entstandenes -ρρ- im A l t - Io n i s c h e n  nicht 
vereinfacht wurde, vgl. επί-ρρησιν Archil. 8 aus * επί-βρησιν, 
άτΐ-ι-ρρώγααι aus * arc-e-Fqur/aai 47, α-ρρην.τον Semon. 7ne aus 
* ίί-βρψ.τον u. a. Bei Herodot ist ρρ das Gewohnliche: nur in 
einigen Fallen setzt die Handschriftenklasse a ein -ρ- dem -ρρ- 
in b entgegen, z. B. απο-ράψας a: ά πο-ρρ- b I  12315, εράφατο 
a : ερρα- b Π  1469 (*Fρ(ίπτω), άνα-ρηγννντες a: ανα-ρρ- b Π  
14ιο, περι-ρηγνυνται a: περι-ρρ· b I I  I 69 (*βρήγννμι) u. a. m. 
Etwae Sicheres lasst sich iiber die Aussprache des Herodot nicht 
angeben. Wahrscheinlich ist dieselbe auch je nach der Lage des 
Accentes eine verschiedene gewesen (vgl. -ρρ- neben -ρ- aus Λρ· 
in όια-ρραίνειν Inschr. 42is: δια-ραν&ηΐπ).

Das Nahere iiber -ρρ- aus -Λρ- und -/ρ- s. unten S. 587 ff
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Sigma.

2 5 1 . Einfaehes Sigma.

1. Ion. σ- aus hi- (ti-, tu-?) =  att. τ-.

σ ή μ ε ρ ο ν  Hdt. H I  71 ie Herodas Π  57 und oft im Homer: 
dor. σαμερον, att. τήμερον; Gnindform *ki~ameron nach W a c k e r - 

n a g e l  KZ. X X V m  122 G M e y e r  Gr. Gr. 3 298, aus *tie-ame- 
ron nach P r e l i a v i t z  Griech. Etym. 283.

Ebeneo ion. σήτ ε ς  Etym. Magn. 711, 43 =  att. ζήτες.
σάω  ,.siebe“ Hdt. I  2004: att. *ταω, -ττάω  in δια-ττάω und 

k-ττημένα· σεσησμένα Photius: ε-ττησμίνα' σεσ(η)σμενα Hesych 
(aus Pherekrates); Gnindform *Jcid-id nach W a c k e r n a g e l  KZ. 
XXVTH 122, nach P r e l ia v iz  Griech. Etym. 74.

σ εν τλο ν  Ilippohrates in Θ Y I 560s.6 5624  V II 218ie 
248u  28622 296g (vgl. D a r e m b e r g ’s Collation in Bd. X , p.LXYff.), 
in MV I kfi 169s (dagegen τεύτλα A), in C V 454i 462i4 u. a.m .: 
att. τεντλον; Grundform *hieutlon?

Auffallender Weiee iiberwiegt das attiecbe τεϋτλον auch in den beseeren 
Handschriften dee Hippokrates, θο z. B. in Θ VI 2482 26022 252e 2668 
VII 4217 44o 6217 34410 VIII 1021B. Ob auf Littr^ s Apparat in alien 
diesen Fallen unbedingt Verlaee ist, echeint mir zweifelhaft.

Bei anderen Nominibus feblt es an bestimmten Anhaltspunkten dafur, 
dass von den zwei Formen mit a- und mit r- jene epeciell dem ioniechen, 
dieee dem attiscben Dialekte angebort: 80 bei σνρβα σνρβη (von den 
Lexikographen bezeugt) neben τνρβά τύρβη; ααργάνη neben ταργάναι· πλο- 
y.al, συνδέσεις, πέδαι Hesych; σηλία Bekker Anecd. Gr. I 38225 und Hesych 
neben att. τηλία u. a. m.

2 . σ aus τ  vor 1 (Assibi lat ion).

Der Wand el eines τ  vor 1 in a ist im Ionischen in demselben 
Umfange eingetreten wie im Attischen: ich verweise auf die 
Sammlung des Materiales bei K r e t s c h m e r  KZ. X X X  565ff. 
Piir die Stellung des lonisch-Attischen im Kreise der griechischen 
Dialekte ist es von besonderer Bedeutung, dass die Ionier im 

< Gegensatze zu den Dorern und in Ubereinstimmung mit den 
^ Achaern (Aolero) σ fiir τ  sprachen:
} 1 . in der Endung der I I I . Pers. Sg.: ion. -σι dor. -τι
> (idg. -ti) z. B. ion. φ η σ ί , dor. φάτί.
% 2. in der Endung der III . Pers. Plur.: ion. -νσι  *= dor. -ντι.

36*
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(idg. -nii) z. B. ion. ψέρ ονσ ι  δ ί δ ο ν σ ι  aus *φίρον<η * δίδονσι, 
dor. φέροχτι όίδοντι.

3. in dem Zahlworte „20“: ion. εΓκο σ l, dor. βίκατι (aus 
*vik»nti).

4. in den Zahlworten „200“, „300“, ,,400“ u.s. w.: ion. δ ιψ  
ν .ό σ ιο ι , τ ρ ι η - κ ό σ ι ο ι  u. s. w., dor. διά-/χχτιοι, τριά·λάτιοι u.s.w. 
(aus *-1&ntio\).

Dass in der Behandlung des Nominalsuffixes -ti- kein prin- 
cipieller Gegensatz zwischen Ioniern und Dorern bestand, ist von 
K retschmer a. a. 0 . gezeigt worden, wenngleich die von ihrn 
aufgestellte Kegel, dass -ti- in alien Dialekten nur dann von der 
Assibilation verscbont geblieben sei, wenn der Accent unmittelbar 
vorherging, bei Brtjgmaxn Ber. d. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1895,
S. 47 gerechten Zweifeln begegnet Im allgemeinen sind diejeni- 
gen Nomina, in denen das Suffix -ti- hinter einem Vokale im 
Ioniscb-Attischen nicht in -σι- iibergegangen ist, sehr selten. 
K retschmer fiihrt nur zwei an: μητις und φάτις, letzteres furs 
Ionische durch Heraklit 3 und Hdt. (oft z. B. I  60** 122is.ii 
I I  10 2 7) bezeugt Aus dem Ionischen kommt dazu αμ-πωτις 
„Ebbe“ Hdt. I I  117 V II 198s V IH  129 s H ippokr.Y  476,, das 
nach K retschmer ein dem Dorischen entlehntes Wort sein soli.

Άννηος a : Άννοιος b H dt. II 166s agypt. Name; ZiwOiv ίΑννσιος II
137,. Ebenfalle agyptisch ist der Name Φιλίτιος Gen. Hdt. II 1285.

3. Ion. σ- neben ξ- —  altpers. hs-.

α α τ ρ α π η ί η  Hdt. 1192s I I I 89*, vgl. altpers. hsaftra-ράνά: 
daneben inschriftlich ί-ξαι&ραηενω und ί-ξατράπης bei Theo- 
pomp, 8. oben S. 270 und 423.

4. Ion. σ mit ξ wechselnd.

avv (nicht ξνν) war die ionische Form der Proposition; das 
Nahere bei den „Prapositionen“.

5. a- aus ip-.

Σ α π φ ω  Hdt. I I  1354. *4.

A n m e r k n n g .  Die Doppelformen όντως  : οΰτω, μ ί χ ρ ι ς  : μίχβ*> 
π ο λ λ ά χ ι ς  : πολλάχι u. a. m. sind in der Formenlebre beeprochen.
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252. Sigma neben anderen Konsonanten.

1 . -σβ- (gesprochen -zb-).

άσβ ό λη  Semon. 7βι, άσβολος Hippokr. V III  2 2 6 7 . 13.
σβένννμτ  Hdt. Π  6 6 n  IV  5 i 5 und Hippokr., κατασβώσαι 

Herodas V 39 u. a. m.
ττρέσβνς  Hdt. I I  53δ 55 io  1 2 0 n  u. s. w., Herodas V I I I  55.

2 . σκ- neben k-.

κ ί δ ν α τ α ι  Mimnerm 2s, dem Metrum nach σκ/- moglich; in 
Prosa nur σ κ ί δ ν η μ ι ,  z. B. Hdt. I I  25β V III  23β Herald. 40.

σν.απαρδεν  σα ι  Ilipponax I 3 (vgl. σκαρπαδενσαΓ κρίναι 
Hesych): daneben κ α τ τα ρ δ ε υ σ α ν  μαντενσασ&αι Hesych.

σ κ ν ι π ό ς  Semon. 19.

3. στ- neben r-.

σ τ ε γ - „bedecken“ : Hdt. στέγη I I  6 7 2 1 4 8 2s 175i3.is.i9, 
στεγνός IV  2 3 η ,  στέγ-αρχος I  1 3 3 u ,  στεγαστρίδας I  194β, κατά- 
στεγοι I I  1 4 8 u ,  -στέγασμα I I  155ΐδ u. s. w.; Herodas στέγη 
I I I  5 V I  88 , στεγύλλιον V I I  83 : aber τ έ γ η  στεγνά Inschr. 57, 
τ έ γ ε υ ς  Herodas I I I  40.

4. σμ- (gesprochen zm-) im Anlaute neben μ-.

σ μ ικρός  metrisch feet Theogn. 323, iiberliefert aber metrisch 
nicht fest Archil. 58s Theogn. 14: daneben ein metrisch nicht 
verbiirgtes μικρός Anakr.YU  Theogn. 601 Herodas V I I 43. Bei 
Herodot ist σ μ ικ ρ ό ς  ohne  V a r i a n t e  iiberliefert l i in te r  Vo- 
kalen (I 584 120ι3 I I  77 106 I I I  4’7 344 62ι2 692ι 14Οι0 IV  
528 99,8 1302 V 106n 1134 V II 1 0 4S, endlich V II 978 in b : 
μακρά a) und h i n t e r  -r  (I 5 ι 4.,δ I I  9322 V 4 9 s5); dagegen 
steht ein ohne Variante iiberliefertes μικρός am haufigsten h in t e r  
-S (I 5 ,3  I I  322θ 742 IV  432o 1 92 9 VI 7β V II 694 792), sel- 
tener hinter Vokalen (II 638 77,7 I I I  1078 V II 72s 744 756) 
oder hinter v (V 97); wo die Handschriften von einander ab- 
weichen, steht σμ- a: μ- b je einmal hinter v (VII 761), hinter ρ 
(IV 422), hinter σ (VII 78»); dagegen σμ- b: μ- a einmal hinter 
-ηι (IV 704). Vgl. Μικρίης Blnschr. 19256-95β.

Diese Statistik macht es wahrscheinlich, dass hinter Vokalen 
und -v von Herodot σ μικρός gesprochen wurde, dass er aber hinter
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-ς μικρός schrieb und wahrscheinlich auch sprach. μικρός ist 
also eine Sandhi-Form, ομικρός aber die Grundform.

Die gleiche Verteilung der beiden Formen haben wir far die ubrigen 
Prosaiker vorauezusetzen. For σμιχρός bei Hippokr aUs verweise ich auf 
KtTEHLFWErs Proleg. CXVII.

α μ α ρ α γ ε ϊ  Hippokr. VUUL 328ie (in Θ): aber μ α ρ ά σ σ ε ι · 
ψοφεϊ Erotian Exeg. in Hippokr. 971 .

σ μ υ ρ ί ζ ω  ,.salben“, σμνρνη:  ί-σμνρισμίνας Archil. 30, σμνρνη 
Hdt. Π  40u  73ιο.ΐ4 8616 Π Ι  107s u. s. w. Hippokr. V II 25a 
3209 V IH  9Ο7 u. s. w.: daneben μ ε - μ ν ρ ι σ  μ έ ν α ι  Hdt. 1195s, 
μ ν ρ ο ι σ ι  Archil. 31 Semon. 7e* 16. Der Stamm σμνρ- beruht wahr
scheinlich auf einem echt-indogermanischen smer- „schmieren“ vgl. 
S chbader K Z. X X X  477 ff.

α μ άρ α γό ο ς  ohne Variante Hdt. I l l  41*: dagegen σμαραγ- 
δον AVS: μ α ρ ά γ δ ο ν  B b  I I  44s. Ferner μάραγδος aus Delos 
BCH. X IV  406. Etymologisch ist das σ- in diesem Lehnworte 
nicht berechtigt, vgl. ssk. marakata.

Σ μ έ ρ δ ι ς  oft bei Hdt. in Buch Π Ι  und V II 78e : altpers. 
Bardiya. Wahrscheinlich volksetymologisch an σμίρδος, σμερδα- 
λίος angelehnt Vgl. Σμερδίη Anakr. δ.

Fin gemeingriechisches σμ- bleibt im allgemeinen unverandert, vgl. 
αμάω H dt. Π 37, ΠΙ 148 4 IV 738 IX 110„ αμήχω Hippokr., σμίλη Hero- 
dot VO 119 n. a. m.

5. -σμ- im Inlaute.

Ein -cμ- im Inlaute ist nie aus -δ-μ- oder -S-μ- entstanden, 
sondem enthalt immer ein urspriingliches Sigma.

In den Perfekt-Ausgangen - σ · μα ι ,  -σ-μεΦα,  -σ-μένος  und den 
Nentris auf - ο-μα  von Stammen auf -v (z. B. σεσήμαομαι, ύφασμα), auf 
Dentale (z. B. χεχάρισμαι, χάρισμα) oder auf Vokale (χεχρησμαι, φάσμα) 
liegt ein durch -σ- erweiterter Verbalstamra vor, der von dem u-Aoriste 
und dem u-Future ausging; eeltener wird -σ-μαι ale Analogiebildung (nach 
τε-τέλεσ-μαι u. ahnl.) aufzufassen eein. Das Nahere in der Formenlehre.

Ob die Nomina auf - σ-μος ,  - σ -μ η  ebeneo zu erklaren sind, steht 
dahin; man hat in ihnen auch ein Suffix -σμο-, -σμη- finden wollen. Bei' 
epiele aus dem Ionischen sind: βασμόν Inschr. 136, άνδροβαομός Inschr. 
954. 9, ρνσμός Archil. 66τ, Ιράσμιος Semon. 7 Anakr. 20,, *Ερασμονίδη 
Archil. 79, αΧ-δασμον Inschr. 89, δασμο-φόρος Hdt. I ll 97,, θεσμός Anakr. 
68 Hdt. ΠΙ 31 δνσμή Hdt. II 31* 33,t III 104,8 u. a. m.

U r s p r i i n g l i c h e s  -σμ- hinter l angem  Vokale:
επεζωσμένος a: -ωμένος b Hdt. Π 85e.7 , v Ξεζωσμένοι b: 

•ωμίνοι a Hdt. VII 69i.



567

In χεχωομένος Hdt. II 138β VIII 14410, κεχριομένος Δ : ·ψένος b Β 
IV 189 β ist -<r· nicht ein ursprungliches Stammeselement. Dae bei Hdt. 
haufige χώμα beruht nicht auf *χώσμα, vgl. WSchux<ze KZ. XXIX 265.

6 . -λσ-.

ή λ σ ά μ η ν  Semon. 17, ελσας Kail. I n .  
ά λσ ο ς  Hdt. H  133ie 138 io u. a. m.

7. -ρσ-.

Ein u rs p ru n g lic h e s  -rs- blieb nach W ackernagel K Z. 
X X IX  127 ff. im Griechischen dann unverandert, wenn der 
Accent vorherging — wahrend bei folgendem Accente a unter 
Ersatzdehnung des vorhergehenden Vokales schwand.

Als Beispiele fur -ρσ-, das bei den Ioniern im allgemeinen 
nicht in -ρρ- iiberging, seien angefiihrt:

άρσην,  ερσην:  Belege s. oben S. 247. 
αρσ ιχος  Inschr. 57.
βνρσά  „Fell“ (ahd. kursina „Pelzrock“) : Herodas Π Ι  80 

Hdt. I l l  110s, Herodas βνρσοδέψεω V I 88 .
&άρσος , &αρσεω, &αρσννω:  Belege sielie oben S. 293. 
Auenahmen eind selten: Θ α ρ ρ ι π π ί δ ο ν  aus Eretria Inschr. 21 β (θ. 

oben S. 15); bei Archil. 55 i6t ΰάρσυνε fiir ϋαρρνναι zu lesen; in Herodofβ 
Handecbriften ist ϋαρρ- seltene Variante (z. B. in a III 76JS).

ε κ  ικάρσ ιο ς  „schrag, quer“ (lit. skersas „quer“, lat. cerro
„Querkopf“): Hdt. I  18010 IV  1019 V II 365. 

κόρα η „Schlafe“ Herodas V II 71.
κ νρσέ(ν)ω : εγγ,νρσευουσιν Herakl. 5, vgl. ν.νρσεϊν· ενρεϊν Hes.
μ υ ρ σ ί ν η  Archil. 29i Hdt. I  132β IV  195ι» V II 543.
δ ρσο-&ν ρη Semon. 17.
ό ρ σ δ - λ ο π ο ς  „kriegen8cb“ Anakr. 70.
ο ρ σ ο - π υ γ ι α  „Schwanz“ Inschr. 16936.
τ  α ρα ιή  Semon. 39 B e r g k  4.

τα ρ σ ό ς :  Belege s. oben S. 294.
Τ ν ρ σ η ν ό ς , Τ ν ρ σ η ν ί η  Hdt. I  573 94g. 24.32 163e 1666 

1672 (Τνρσ- b: Τνρρ- a V I 17? 2210). 
φ ά ρ σ ο ς  Hdt. I  I 8O2 1813 I 862 . 4. 
χέρσο ς  Hdt. I I  99ι$ IV  123s, χερσαίος I I  123s IV  192e 

V II 119β, Χερσόνησος 8. unten S. 582.
-ρ -a t  im D a tiv  P lu r. von Stiimmen a u f-ρ: Archil, φ&ειρσί 

137, Hdt. στατήραν I  544, Καρσί I  17124. so I I  152so 154i>
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Ιόσπειρσι I I I  943, χερσί I  1936 ΙΠ  62is u. a. m. Vernmtung 
ist μάρτνρσιν Hippon. 51.

ν.νρ-σai  Aorist: Herodas γ.νρσηι  Π  45 V II 75, xtρσαις 
H I  57, Hdt. έΐ'έν.νρααν H I  77 β, ενένυνρσε IV  125 s.

Uber dee Hippokrates ερ-σαι  neben εϊραι vgl. oben S. 394.

0ber δγ ερσ ι ς  : άγαρρις oben S. 237.
Die Grundform von τζνρρός  ,,rot“ H d t  ΠΙ 139 e Hippohr. (oft) war 

nicht *πνροός, eondern * πυρσός, vgl. den Namen Π νρ/’ός aus Korintb 
Samml. GDI. no. 3119 b.

253 . Doppel-Sigma und seine Vereinf&ehung.

1 . -σσ-: -σ- aus -σ-σ-.

Die Belege fur -σσ- gehoren fast alle der Elegie an: in 
Prosa wurde schon zu Archilochos’ Zeit gewohnlich e in fach es 
σ gesprochen:

- ta t  aus -εσ-σ* im D a tiv  Plur. der nominalen Stamme auf 
-εσ-: Inschr. τέ)*εσι 1154*, Archil, δνσμενέόιν 7, Υ.ήδεσιν 6 6 1 ; 
Kallinos δνσμενεσιν 18; Mimnerm ανΰεσιν 2s, γάλεσι I I 7 ; Semon. 
αλγεσι 123, οΐρεσιν 14; Anakr. στή&εσιν 39. Ebenso bei den 
Prosaikern z. Β. ορεσε Hdt. I I  124, ε&νεσι H  546.

· ε σ · σ ι  nur in der Elegie: z. Β. πελάγεσσε Aj'chil. 1 1 1 .
Uber den in der ionischen Dichtang vereinzelt vorkommenden aolisch- 

epiechen Dativ Plur. auf -εσσι (πτερνγεοσι Anakr. 24t ) vgl. die Formenlehre.

•εσσα : ·εσα und -εσσω : -εαω im A o r is te  und F u tu re  von 
Stammen auf -εσ-:

•εσα: Inschr. τελεσας 1452 ; Mimnerm τεΙΑσας 11 *, ebenso 
in Prosa z. Β. εΐεσαν H d t I  59 c.

•εσσα  hielt sich nur in der Elegie: z. Β. τρεσσάντων Tyr· 
taios 1114, ετέλεσσα Theognis 953.

Ein Fehler ist διετελεσσε in A H d t  I 19647: ·εσε Β, -εεν b.
Ob άπ·έ · τζρισε  Archil. 122, εκπρισον Herodas V 25 auf einen Stamm 

π ρ ϊο -  zu beziehen und deebalb mit Γ anzusetzen sind, bleibt ungewiss.

ε σ · σ ε · τ α ε  Archil.3s (Eleg.) Kallims 18 TyrtaiosIO7 Theognis 
801 1280; bei Herodas das eine Mai Π  101 in einem Sprich- 
worte, das andere Mai IV  50 in der den Homer parodierenden 
Phrase Ισσετ ημέρη(ε) εγ.είνη(ε). Dieses Futur war nur home- 
risch-poetisch und blieb deshalb unverandert: in ionischer Prosa 
sagte man εσταε dafur.
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Mit einfachem -o- in Prosa εσηι, εσόμεύα (z. B. Hdt. I l l  73 3), εσονται.
-σσα : -σα und -σσω : -σω im A o r is te  und F u tu re  solcher 

Stamme, die auf kurze Vokale auslauten:
*σα, -σω: Inschr. ομό-aca 7219 139si, αττο-τνερά-σαι 140 d2, 

άπ-ε-πέρα-σαν 17132; Archil. άτε-έ-φλο-σαν 35; Semon. irt-aive- 
σει 729, αΐνέσεί i is; Hipponax δλέ-αειεν 31; Herodas ηρέ-σατο 
IV  81, h/,-ξν-σψ H I  18, ε)Α-σαι V H  108, Ιπ-αινέ-σειεν I I I  75, 
ωμννσε V I 93. Von εάσεις Anakr. 56, εασον 57 ist besser ab- 
zusehen, vgl. oben S. 301.

-σσα ,  -σσω  blieb in der Elegie erhalten: z. B. Archil. 
τανν-σσεται 3i, Theogn. ολε-σσαι 323 831, εγίλα-σσε 9, άνν-σσας 
511, αρε-σσάμενοί 762. /

Der einzige Beleg fur -σσα- im Iambus, also in Prosa, ist 
rj ρ ό - σ σ α τ ο  Archil. 30.

Das fehlerhafte ήφασσε in b Hdt. I ll  69 25 (ηφα-σε a : vgl. αφα-οον in 
a  b III 6914) ist ale Imperfektum, nicht ale Aoriet gedacht.

Wae "WSchulze KZ. XXXIII 126 ff. gegen die von F ick aufgestellte 
und von mir aufgenommene Erklarang dee eigmatiechen Aorietee der vo- 
kaliecb auelautenden Stamme ine Feld fiihrt, ist nicht iiberzeugend. Ich 
hoffe bei anderer Gelegenheit darauf zuriickzukommen.

-σ ι  aus *-σσι im D a tiv  (Lokativ) Plur. vokalisch auslau- 
tender Stamme: von bemerkenswerten Formen nenne ich nur 
τρι-σί Insckr. 425 , μιη^μο-σιν 171 ίο; άνδρά-σιν Archil. 64 74e 
Mimn. I 5 Semon. 772 . 92. 95; ψρε-σίν Semon. 7 27; οφρν-σιν 
Anakr. 54.

Die gegen den Ansatz einer ureprunglichen Lokativendung -oai vor- 
gebrachten Argumente haben mich nicht uberzeugt.

-σαν  aus *-σσαν als Endung der 3. Pers. Plur. Aor.: Inschr. 
ανε&ε-σαν 36 118i 1192; Archil. Ι'ΰε-σαν 9<j. Ebenso in Prosa.

2. -σσ- : -σ- aus -τ-σ- (-δ-σ-, -0-σ-).

-ασσα : -ασα und -ασσω : -ασω aus *-αδ-σα, *-αδ-σω, *-ατ-σα, 
*-ατ-σω im A o ris te  und F u tu re  der Verbalstamme auf -αδ-, 
-ατ- :

-ασα: Inschr. δινΑσαι, 16ίο, ίγδικασάντων 8ΟΒ21, ίργάσατο 
114, εργασαντο 1801 ; Archil, εφράσω 941 ; Semon. πλάσαντες 7ai 
(Stamm πλατ-), ωπασεν 7?a; Herodas ψασεν I I 7, άρ7ΐάσασα 
V I 30, εΙνΑσαι VI 60. Ebenso -ασα und -ασω bei den Pro- 
saikern.

-ασσα  lebte nur in der Elegie fort, vgl. z. B. Theogn. εΐ- 
χάσσαις 127, οπάσσψ  321, δινΑσσαι 543. Bei Hipponax 79 ist



mit Diogenes und Suidas δι/Αζεο&αι (δινΑσασ$αι Strabo: daraus 
δι/Ασσασ&αι Schnetdewin) und in Fragm. 84 νηοργησαι (nicht 
υποργάσσαι) fiir das iiberlieferte υποργάσαι zu lesen, vgl. die 
Bemerkung oben S. 154.

Ein Fehler ist εμπ)Λοοαντα in a Hdt. II 731β: ίμπλάοαντα b. Ebenso 
bernht bei Hippokr. ein gelegentlich vorkommendes -ασσαι (z. B. VIII 
312 9 366n  3701) auf einem Missveretandniese oder einer Korrupfcel.

- i <τα, - ισω  aus -ισσα, -ισσω und dieses aus *-ιδ-σα ) *-ir- 
σα, *-ιδ-σω ) *-ιτ-σω im A o ris te  und F u tu re  der Verbal- 
stamme auf -id-: Archil. άπέ&ρισεν 138, Anakr. κοίμισον 19r 
Herodas αΐν.ισηι I I  46, VMz-ar/uaaaa V 12 , ν.νίσω IV  59, λακτι- 
σας V II 118.

- v o a  aus -νσοα und dieses aus *-νό-σα ) *-ντ-σα in ενΛνσεν 
Archil. 9 4 (EL).

ΰ ε σ σ ό μ ε ν ο ι  aus *&ε&-οα- (Stamm ghedh- zu germ.bidja)t 
Archil. 11* in der Elegie.

Υ,νίαηι Hipponax 92 (bei Hephaestio in ACP: ν.νίσσψ p): 
aus * ν.νιδ-σ-η- ) *χνιτ-σ-ψ  vgL lat. nidor.

π ε σ ε ϊ ν  aus * πεοσέίν =  * ιτετ-σ-είν: Archil. πεσόντων 59,. 
τιατατχεσών 6 6 δ, ττεσύν 12; Semon. συμηεσών 14, ε/.7χεσόντες 21; 
Hipponax εμττεσων 38, und stets in Prosa.

- a σι  aus *-ασσι =* *-αζ>σι, *-ad-σι im D a tiv  der Stamme 
auf -ad-, -or-: Archil. έίμααιν 12s, ν.ύμασιν 54χ, εργμασιν 10%; 
Semon. ν.νμασιν lie  7 40, είμασιν Is; Anakr. ομμασιν lb; Herodas 
δορνΑσιν I I I  63, ομμασιν ΙΠ  32. Ebenso bei den Prosaikern.

In den Nentris auf -μα kann -μασι allerdings aach auf -μ#-m (ohne t) 
zuruckgeben.

- ι σ ι  aus * - ι σ σ ι  =  *- ι τ -σ ι  (-id-σι, *ι&~σι) in: Χαρισιν 
Inschr. 69b, όρνια 1 Hdt. I I  57s u. s. w.

η ο σ σ ί  aus *ποδ-σί ) *ποτ-σί: Archil. 58, im Tetrameter 
fiir das iiberlieferte rcooi metriscb gefordert

π ο σ ί  Archil. 59 und in Prosa (z. B. Hdt. Π  36n  76s).
7tίσννος ,  wahrscheinlich aus *πί&-σννος: z. B. Hdt. 166is 

73s I I  14114 u. 8. w.
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3. -σα- aus -κχ-, -χχ-9 -xF-.

Ein im Inlaute aus xf χχ xF entstandenes σσ blieb im Ioni-



571

schen — gleichwie in den iibrigen Dialekten — unverandert (vgL 
Bezzenbbrgee BB. V II 61), z. B.

avaaoa  aus * Γάνακχα·. oft, z. B. Έρμώνοσσαν Inschr. 80Aa. 4. 
άσσα Neutr. Plur. zu οστις aus *α-κχα =  *ia-qia vom Stamme qi- 

„weru : Aischrio 19 Heraklit 122 Hdt. I 47e 138, 197 7 Demokrit Mor. ecL 
Natorp 146 163 u. a. m.

άσσον  aus *αγχίων ) * ανασών, vgl. oben S. 311. 
βήσσα  aus *fiqyja: Archil. 115 Herodas VIII 18 u. s. w. Man konnte- 

freilich auch ssk. gdluis „Tiefe“ aus gadhds (vgl. Wackernagel Altind. 
Gramm. § 217) zum Vergleiche heranziehen.

γ λ ασσα ,  γ λ ώ σσ α  aus *γλαχίa, *γλώχίά, vgl. χλώχες „Hacheln“, γλω-  
χίς „Spitzeu u. s. w .: s. oben S. 244.

έλασαων  aus *έ?.αγχ(ων ) *έλάνσσων: vgl. oben S. 311 ff. 
νεοσσός  aus *νεο-τκ\ός zu τεκ- „gebaren“ : vgl. oben S. 480ff. 
πίσσα  „Pech“ aus *πΙκία, vgl. lat. pixpicis, lit. pikis „Pech“ : Inschr. 

13 B , Aischrio 2 e Herodas II 62 u. 8. w.
-σσω im Praesens aus *-κ-ίω, * -γ-χω·. z. B. κηρύσσω, ταράσσω, φαρ-  

μάσσω Hipponax 36 2, προΐσσομαι Archil. 130 u. a. m.
τέσσερες  aus *τέτ/’ερες vgl. ssk. catvdras, got,fidvor\ Belege oben 

S. 248ff. In der Inschrift 61 ist T £ S £ > A  nur alte S c h r e i b u n g  fur 
τεοσερα-.

Die von GM eyer Griech. Gramm. 3 368 angefuhrten beiden 
Ansnahmen beruhen auf unrichtigen Etymologieen: αίσα „Loos, 
Anteil“ gehort nicht zu lat. aequus, sondern osk. aeteis „des 
Teiles“, homer, ΐξ-αιτος, aeol. ϊσσασϋαι* χ,ληρουσ&αι, vgl. V er f* 
Dial. I I  238; und §ϋσός „runzelig“ wird, schon wegen des anlau- 
tenden ρ, besser mit $ντίς aus *βρντίς „Itunzel“ (vgl. aeol. βρν- 
τίδες), als mit lit. raulcas „R,unzel“ verbunden.

4. -σσ- aus

Ein aus und entstandenes ·σσ- blieb unverandert 
oder ging in einfacbes -σ- iiber. Die Bedingungen, unter denen 
diese Yereinfachung eintrat oder eintreten konnte, sind vorlaufig 
noch nicht ermittelt. Ein vorhergeliender la n g e r  Vokal begiin- 
stigte sie.

U n v e r a n d e r t e s  σσ z. B. in

β ν σ σ ό ς  „Tiefe“ aus *βν#-χός, oft bei Hdt. z. B. I I  28ie.i*
9 6 i9  u . s . w .

κρέσσων  aus *κρέτ-χων: Belege s. oben S. 268if. 
μ έ λ ι σ σ α  aus *μέλιτ-χα: z. B. μελίσσης Semon. 7ea. 
νήσσα  „Ente“ aus *νψχα (vgl. lat. anas, anatis)\ Hdt. I I  

77 ie u. a.
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-εσσα  aus *-ετ·χα fiir alteres *-ατ-ια (aus -vnt-χα) im Femi- 
ninum der Adjektive auf -(β)εντ-: z. B. Mimnerm 5s H 2 Anakr. 
17 * 31 43* 51 67. Das -σσ- blieb in der Regel auch dann un- 
verandert, wenn {das vorhergehende ε mit einem anderen Yokale 
kontrahiert wurde,*[z. B. Ποίησαιοι s. oben S. 308, Οίνονσσα s. 
oben S. 415, Σνραν.οτνσσαι s. oben S. 414 u. a. m. In Τειχιοσης 
Inschr. 121 (altes Alpliab.) ist * altertiimliche Schreibung fiir -σσ-.

In dem durch Quantitatsumsetzung aus -ήεσσα entstandenen 
-έησσα  ist e in fa c b e s  a uberliefert in χ α ι τ έ η σ  Seinon. 75 7 .

Mit Vereinfachoog yon -σσ- warden -ίίντ-ia, -οντ-ia a. e. w. doreh 
•avaaa ) -ttaoa, -ονσσα ) -daaa zu -aoa, -ovaa z. B. * παντ-ία za πάσα, 
*φέροντ-ία zu φέρονσα a. a. m.

-σσ to im Praesensstamme aus *-r-i<w und z. B.
π)Ασσω  „bilde“ aus *πλατ-χω (Hdt. H  7310. n . 14 u. s. w.), 
λίσσομαι „flehe“ aus *λιτ-χομαι (Hippon. 64 u. sonst), /.ορύσσω 
aus * ζορν&-/ω u. a. m.

- a - a u s  -σσ- schon im A n f a n g e  dea V II. J a h r h .
οσσος : όσος aus *iotios vgl. ssk. ydti „wie viele“, τόσσος : 

τόσος aus *totios vgl. ssk. tdti =* lat. tot „so viele“, πόσσος 
(/Ασσος) : πόσος (/.όσος) aus *qotxos vgl. ssk. kdti =  la t quot 
„wie viele“.

ό σ ο ς , τό σ ο ς , π ό σ ο ς  (κόσος): Inschr. όσον 19ιβ, οστ̂  80A 8, 
όσην metrisch fest 145s, όσοι IO64 139$, όσα 106e.ii.i2 131 β 1394 
1739, όσων 128 4, όπόραι 18s aus οπόσαι, όπόσοι 106η. — 
Archil, οση 97 metrisch nicht fest, τόσηι 163. — Mimnerm όσον 
2β. — Semon.oa(a) 1*, metrisch fest. — Anakr. όσοι 74 metrisch 
fest. — Anan. όσω 3s, metrisch fest. — Phoenix όν.όσον 2i$ (l)ei 
Athenaeus in E und durchs Metrum gefordert: ο/Ασσον A), dar- 
nach /.ώ/Ασ in derselben Zeile fur das in A iiberlieferte und 
metrisch nicht mit -σσ- erforderte χώ/Ασσ zu lesen. — Herodas 
-οσ- uberliefert und metrisch fest in όσον I  15 Y II 33, όσας I I I  
80, τόσος Π Ι 43, τοσοντο VI 6, /Ασας I I I  77 79, ό/Ασονς I  32; 
uberliefert und metrisch nicht fest in όσην Y 8, vAiaoi IV  10 =* 
xcrt όσοι, όσα I  31 V I 25* V II 31, νΑσον I  21 I I  95, xΑσον 
V I I 64 98, νΑσας I I I  77; darnach ist das iiberlieferte und metrisch 
nicht geforderte -σσ- in -σ- zu andern in όσ(σ)ην I I I  84, όσ(σ)α 
I  27.

ο σ σ ο ς , τ ό σσος  sind n u r  fiir d ie  E leg ie  wirklich sicher 
bezeugt: Archil, τόσσον 14, Tyrtaios όσσα l l n ,  Xenoph. όσσα 
is, Theognis όσσον 93 996, όσσα 139.
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In der Inschrift 8 aus Rhegion kann Ιιόσσα — wenn so zir 
lesen ist — zu den dorischen Elementen des Dialektes gehoren.. 
Die beiden Belege fur -σσ- bei Herodas stehen nnsicher: in 
TOCON V I I 42, wofiir dasMetrum r άσσον fordem wiirde, sind nur 
die beiden letzten Buchstaben deutlich zu lesen (vgl. M eisteb’s 
Anmerkung zu dera Verse), und οσσα kann eine Konjektur des 
Abschreibers sein fiir ein von Herodas gescbriebenes οσσα (aus 
*ia-qia, =  ατινα), das in ionischer Poesie und Prosa haufig 
belegt ist, s. oben S. 571.

Bei den ionischen Prosaikern ist ohne Ausnahme -οσος iiberliefert. 
μέσσος: μίσος aus *medhios, vgl. ssk. mddhyas, lat. medius: 
μ έ σ ο ς :  Archil, μεσ-ημβρίης 74s; Anan . μεσεών 59; Hero

das μεσωι I I  90, anceps ist ε in μέσωι V I 81. ^
μέσσος  ist n u r  fiir d ie  E le g ie  sicher bezeugt, vgl. Theogn. 

331 994 998 1164. Bei Anakreon ist μέσψ  80A iiberliefert: 
B ebgk’s Vcrmutung μέσσψ  steht aui schwachen Fiissen, vgl. 
meine Bemerkung zu dem Fragmente oben S. 173 if. In  des 
Iiipponax μεσσψυδορποχέστης 127 (von Eustath. 1837, 42 ange- 
fiihrt) war in der ersten Silbe sicher keine Lange, vielleickt aber 
eine Klirze metrisch gefordert, und R enneb hat deshalb mit Recht 
μεσηγυ- hergestellt.

-σσω : -σω aus in πρόσσιο : πρόσω aus *πρότχ-ω,
οπίσσω : 6πίσω  aus * 0 1  ιιτχ-ω.

π ρ ό σ ω  Herodas V I 30 und oft in Prosa z. B. Hdt. H  
102β 1034.5 17521 u. s. w.

ό π ί σ ω  oft bei den Prosaikern z. B. Hdt. I I  14is 25 14 
1027 u. 8. w.

δπ ίσσν )  nur in der E le g ie :  Tyrt. 1113 Theognis 735. 
χ ν σ ό ς  „der Hintere“ Herodas I I  44 V III 4, vgl. %νσ6ς* 

πυγή  Hesych, ν.νσοβάλν.αρις, κνσονίπται u. a.: aus *κνσσός *■ 
kutids.

κνσαρος  „der Hintere“ ist die Lesart der b e e  te n  Handscbriften 
(CE ξ n) bei Hippokrates VII 498 J4: die von Prellwitz Etyraol. 170 an- 
gesetzte Grundform *κντΡαρος liesse κύσσαρος erwarten (vgl. Galen Ex eg. 
in Hipp. κίοσαρον · κισσόν).

5. -σσ- aus -σΛ.
Ισος  aus ΐσσος =  *ΡίσΡος: das Nahere s. oben S. 372ff.

6. -σσ- aus -ν·σ-.
σ ν σ σ ι τ ο ς  aus σνν-σιτος: Hdt. V 24ιβ, συσσίτια I  65a*,. 

τώ σ  σ ν μ π ά ν τ ω ν  Inschr. 17141 (fur των συμπάντων).
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7. Ion. -σσ- =  a t t  -it-.

Jedes gemeingriechische -σσ-, das im Ionisch-Attischen nicht 
-zu -ο- vereinfacht is t also besonders das aus -hi- und -χι- ent- 
standene -σσ-, war im Attischen schon vor dem Einsetzen unserer 
inschriftlichen Quellen in -rr- iibergegangen, vgl. C a uer  Curtius’ 
Stud. V III 283 ff. M eiste b h a x s  * 77 ff. Ein attisches -σσ- ist 
also immer einem anderen Dialekte entlehnt

Der ionische Dialekt machte diesen Wandel τοη -σσ- in -t t - 
n ic h t  m it

Nur aus zwei Stadten E u b o ia ’s ist je eine Form mit -ττ- 
uberliefert:

Κ ι τ τ ι η ς  aus Stvra Blnschr, 19s* neben Κίσ(σ)α[μος] ses, 
Κίσ(σ)νς sss-

ε λ α τ τ ο ν  aus Oropos Inschr, 265 . 93.
Von ε χ π ρ η τ τ ό ν τ ω ν  Blnschr, 22e (aos der Nahe von Eretria) ist 

ganz abzusehen, da der Dialekt der In9chrift attisch ist und in dem η 
(fur a) nur nocb einen Anklang axis Ionische bewahrt hat.

Das vereinzelte -rr- dieser beiden Worte war nicht echt- 
ionisch, sondem einem Nachbardialekte e n t le h n t  Es kann, da 
ausser den Attikern auch die Booter -σσ- in -it - wandelten, 
entweder auf attischen (Bec h t e l  Ion. Inschr. S. 37) oder auf 
bootischen Einfluss (Fick GGA. 1883, S. 126) zunickgefuhrt 
werden. Ich mochte mich fiir das Erstere entscheiden.

8. Ion. -σσ- =  kar. T.

Der karische Buchstabe T, der nach K betschm eb  Einleit 
317 den Lautwert eines ^scharfen tonlosen" 5 besessen hat, ist in 
den ionischen Inschriften Kariens teils in das griechische Alphabet 
aufgenommen, teils mit σσ (seltener mit einfachem σ) umschrieben:

T m : ^ l r /MQvase(io )vInschr, 171s, O Y a sa s to g s , J J a vva s io g is fie ·
Nach WSchulze GGA. 1897, S. 886 soil dieses T auch in denHerodot- 

Handschriften geatanden haben: er deutet den karischen Namen ΌΜατος 
Hdt. V 37, als ΟΛΙΑΤΟ* =  Όλίαίος, ΌλΙασσος,

Ein sicherer Beleg dafur, dass T von den Ioniern auch in e ch t -  
g r i e c h i s c h e n  Worten zur Bezeichnung von σσ verwendet sei, ist nicht 
vorhanden. In ΑΛΑΤΗ* Inschr. 105B„ aus Teos wird schwerlich [#]a- 
Xabjq (Roehl) zu suchen sein.

t t  in: 'Λλικσρνησσόν Inschr. 17140, 'Λλιχαρνασσεων 4i, — 
^Namen auf -ασσις Inschr. 172i. 3· is· 14· 31 173io.i9· 41*45. 50*69, 
Τένδεσσις 1 7 2 4 . (so) 173j7.s7.6e, ’’Λρβησσις 173u, Κνογρίσσιδι

y .
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1739? *Ιμβράσσιδος 17357, ΟνασσοςΠΒ^ο, Λνρισσος 173β.29. 31. 57, 
Παρανσσωλλος 173is, ’.Λ'κταίσσωλλος 17340? Μαύσσωλλος 96a 
176a 1779.3.5.8? Ποννσσωλ).ος 173δδ? Σάσσωμος 173*o? Ών- 
ζωσσνάαωι 17326.

£ in: Πελκίσιος 172η , -άσωι 17326? "Λρβησις 173*2? ’ίμβάρ- 
οιόος 173 58, Μαναώλλωι 132s, ^αρυσώλλου 173«s·

Weitere Belege fur -σσ- und fiir -σ- 8. bei Kretschmer Einleit. 321 ff.
Yon diesem karischen T »  σσ oder σ ist deijenige karische 

Laut verschieden, den das griechische Alphabet bald durch ξ, 
bald durch σσ wiedergiebt: das Nahere s. unten bei £.

A n m e r k u n g .  Von denjenigen zum grossten Teile nicht-griechiecben 
Orte- und Pereonennamen, die bei Herodot entweder mit -σσ- oder mit 
-σ- uberliefert eind, mogen hervorgehoben werden:

M it d o p p e l t e m  -σσ-: Άλιχαρνηοσός I 144,3 175, II 178β YII 99, 
YIII 1044 (bier in b: ~ησός a), Άλικαρνησσενς I 1448 ΙΠ 4 S VII 998. 18 
(-σσ- a: -σ- b I Einl. Ill 7β IX 107,0), 'Άμφισσα VIII 32, 36θ, Βησσοί 
tbrak. YII 1116, Βυβασσίη kar. I 174e, θνσσαγέται ekyth. IV 22 3 12310, 
7Aισσός YII 189,4, Κασσανδάνη II 12, Κνώσσιος III 1228 (-ωσ<- R), Μασσα· 
γέται gewohnlicb mit -σσ- in a b (-ασα- ale Yariante in b I 201 * 204 B 
205,. 4 2068; auch Μεσήνιος ietVariante in b), Μνλασσενς 8. oben, Όρδησσός 
IV 48e. „  (in a : -ησός b), Σαλμνδησσός IV 938> Ταρτησσός -ήσσιος I 163a. 
6. e. , IV 152 e 192,5 (vgl* Ταρτησσσυ Anakr. 8), Τελμησσέες I 786. e. 8. ,* und 
I 84,* in a (-ισεες b), Ύμησσός VI 137e. ,*, Ύσαέλδωμος VII 98e u. a. m.

M i t e i n f a c b e m  -σ - :  Άσαησδς Ort bei Milet I 19,* 221S, Άσσησίης 
I 194, 7ήλνσος I 144,,, Κηφισός VII 178* VIII 33, (in a : -ισσός b), Κρισαιον 
ΥΠΙ 32, (in a: -ισσαίον b), Κορησώι V 1004 (in a : -ησσώ V'), Αήρισαι 
I 149*, Αηρισαϊος IX l e 58* (beide Male -ισαΐος a : -ισσαΐος b), Μνλάσοισι 
I 171*3 neben Μνλασσενς V 37* 121 „  Μανσωλος V 118,, Παρνηαός in a  
{-ησσός b) VIII 27, 328. 4 35s 36e 37,„ 396 neben Παρνησαός in a b IX 
31 *„ Πήδασος V 121 s, Πηδασεύς I 175, 176, VI 20e VIII 104*. 4 105„ 
Προχόννησος, u. a. m.

9. Ion. -σσ- in Lehnworten.

β α σ σ α ρ ή σ ω  Anakr. 63e (von βασσαρέω — βακχεύω), 
Βασσαρίδες Anakr. 55, βασσάρια Hdt. IV  192 e. E in Lehnwort 
aus dem Thrakischen: βασσάρα „Fuchs“.

κ ν π α σ σ  ίσκον  Hipponax 18.
κ α σ σ ί τ ε ρ ο ς  „Zinn“ Hdt. I l l  1157.n? Κασσιτερίδες H I  

1156.
π ε σ σ ο ί  „Steine des Brettspiels“ Hdt. I  9 4 u  hat man als 

Lehnwort aus aram. pisd pissa deuten wollen; das Nabere bei 
L ewy semit. Fremdw. 159ff.
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10. -σσ- fur -σ- vor Konsonanten.

Inschr.: Ίσστιαιας 18is, ^Ίσσχρος 29, Άντίαστασι 1451.
U m g e k e h r t  ist bisweilen -στ- for ursprungliches -ς στ- geschrieben: 

εοτήλην Inschr. 14,7 9618, ταστήλας Inschr. IO5 B35, in beiden Fallen in 
Folge der Verschmelzung der tonlosen Proposition nnd des tonlosen 
Artikels mit dem Nomen. Auch in den Handscbriften steht gelegentlich 
-στ- nnd -οχ- fur -σστ- nnd -σσχ- z. B. Hdt. προστάς 1 129 s fur προα-οτάς, 
προοχόντας I 2 4 fur προσ-σχόντας n. a. m.

2 5 4 .  D er Rhotaeism us in  E re tria  und Oropos.

T o n en d e s  (stimmhaftes) Sigma 0 ging im Dialekte der 
Stadte Eretria und Oropos in Rho iiber. Bei dem durftigen in- 
schriftlichen Materiale lasst es sich vor der Hand nicht sicher 
bestimmen, unter welchen Bedingungen Sigma als tonendes z  
gesprochen wurde und ob jedes tonende σ == z  den Wandel in 
ρ mitmachte. Auch wissen λ\ίγ nicht, wann dieser „Rhotacismus“ 
sich zu entwickeln begann.

a. Im In la u te  zw ischen Y okalen .

Es liegt nahe, die tonende Aussprache des σ und dement- 
sprechend seine Entwickelung zu ρ mit der Lage des Accentes 
in Verbindung zu bringen. Doch mackt die Vermutung, dass 
Sigma tonend gesprochen und von den Eretriern in ρ verwandelt 
wurde, wenn der Accent nicht auf dem unmittelbar vorbergehenden 
Vokale ruhte, trotz vieler ihr giinstigen Formen die Annahme 
einer nicht seltenen Ausgleichung von σ und ρ notwendig.

Jedenfalls ist der Accent nicht a lle in  fur den Wandel von 
σ in ρ massgebend gewesen, sondern, wie sich deutlich zeigen 
lasst, auch der a u f  das σ fo lg en d e  Y okal. Denn derRhota- 
cismus ist nur vor 1 und a, aber nie vor 0 und ω eingetreten. 
Auch vor b ist er bis jetzt nicht belegt.

Am h a u f ig s te n  ist σ vor 1 in ρ iibergegangen:
Aus E re tr ia .

Κτηρϊνος auf einem Bleitafelchen aus Styra Blnschr. 19*38 
ist offenbar ein Mann aus Eretiia (vgl. B ech tel  S. 35), da der 
Rhotaeismus dem styraischen Dialekte fremd ist Altester Beleg 
(V. Jahrh.).

Ιί[ρχ]ουρίν Inschr. 18 6, παραβαίνωριν u  (um 400 v. Chr.).
σίτηριν Inschr. 195. 15, τοαιρίν β.ιβ, επιόημεώριν 7.17 neben 

caov ιβ (um 350 v. Chr.).
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Κηφίριος, Κτηρίας dreim., Κτηριβιάδης, Κτηρικλείδης, 
Κτηρίβιος zweim.. Κτηρίων, Αυρίδημος, Μνηρίμαχος vierm., *Ονή- 
ρψος fiinfin., Τελερίας fiinfm.: Inschr. 21 aus dem Π Ι. Jahrh., 
Belegstellen s. oben S. 14.

Ή γήριππος Ήγηρίνί/,ον Inschr. 2230, Όνήριμος 24 (neben 
*Ονήσανδρος s 1 , Θρασωνίδεω s*); Π Ι. Jahrh.

Τιμηρίη Inschr. 23.
Inschr. 24 c neben Όνησώ d.

Vor i ist a erhalten in Φιλήσιος Inschr. 17 (V. Jahrh.) und in 37 
Namen der Inschr. 21 (Belege s. oben S. 14, Absatz 5).

Aus Oropos.
δημορίων Inschr. 2528. 85 (um 400 v. Chr.) neben θησαυ

ρόν 23. θυσίει 27, εκκλησίει Inschr. 26s 27 s, ασυλίαν 26? £ 7 7 .
In der Stadt S t y r a  war der Rhotaeismus zwischen Vokalen im V. 

Jahrh. noch nieht entwickelt: vgl. Αυσίκράτ^ος Inschr. 28 und aus BInschr. 
19 Άρκεσίλεως 15, Άρκεσίων 1β, Γνήσιος 177, θανμασις202, "Ισιμεν-2QQi Κτ%σιςι22,
Κτηρίων  58· βο* 284· 235· 236* 386 > ΚίησίμΟς 57 > ΚτηΟίνΟς 2S1· 232* 288 » ΛνσίβίΟς 246,

Λυσικράτη^ς M. m . 2i<r. 2ie, Λυσίμαχος J28, Ανσίστρατος 249, Μνησικάρτης 2β1, jlfvQ- 
σίμαχος 2β1, Τ).ησίβιος 418, Σωσίης ^  Χαρηριος 9i (fiber Κχηρίνος 488 8. oben). 
Das schliesst aber nicht aus, dass im IV. und III. Jahrh. auch in Styra 
-ρ«- etatt -at- gesprochen wurde: denn auch in Oropos fallen fast alle Be
lege fur -ρί- erst in den Anfang dee IV. Jahrh.

V or a ist σ in ρ gewandelt in 
οπόραί Inschr. I 85, όμννονρας 9/10. 
συνε)*ευθερώραννί Inschr. 199.
Αυρανίας Inschr. 21  viermal: s. oben S. 14.
Unverandert blieb -αα- in 23 Namen der Inschr. 21 (darunter auch 

dreimal in Λυααν/ας, s. oben S. 14) und in Όνήσανδρος Inschr. 22.
V or o u n d  ω ist σ n ie  in ρ iibergegangen. Dio Insclirift 21 bietet, 

wie schon oben S. 14 bemerkt ist, nicht weniger ale 22 Belege fur -ao- 
und -αω-, und zwar stehen unmittelbar neben einander Κηφισό(δο)χος 
ΚηφιρΙου β4, Κτηρίας Κχήσωνος Dazu kommen δσον Inschr. 1910 (neben 
σίτηριν, παιρίν, έπιδημεώριν), Θρασωνίδεω Inschr. 22 04 (neben Ήγήριππος 
*Ηγηρινίκον, Όνήριμος), Όνησώ Inschr. 24 d.

b. Im In la u te  vor K o n so n a n te n
konnte σ nur dann in z  und weiter in ρ iibergehen, wenn der 

folgende Konsonant ton end (also eine »Media«) war. Die bei- 
den einzigen Belege sind:

Μίργος (aus *Μίσγος) BInschr. 1614 aus Eretria um 300 v. 
Chr. Die Trager des Namens Μίργων (=» Μίογων CIA. Π  
no. 1280i) auf zwei styraischen Tafelchen Blnschr. 19a5.7i 
waren vielleicht aus Eretria gebiirtig, vgl. B e c h te l  S. 16.

Hoffmann, dio griochischen Dialokte. III. 37

;1.
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Πε)*αργός . .  ΐρ ε τ ριαχώς Πελασγός Phrynichos Ekl. 109. Ein 
triftiger Grund, die Eichtigkeit dieses Grammatiker-Zeugnisses 
zu bezweifeln (G M ey e b  Gr. Gr. 3 307), liegt nicht vor.

Auf Grand dee tbessalischen Namens θ εό ρ δο το ς  =  θ εό σ δο το ς  (Vebf. 
Dial. II 493) will Bechtel Ion. Inschr. 13 den Bbotacismus in Eretria 
aus Tbessalien herleiten.

c. Im A u s la u te .

Plato Kratylos 434 C: »ήμεις μεν φαμεν στληρότης, 'Ερετριείς 
όέ στ,ληρότηρ*. Die Inschriiten haben dieses allein stehende 
Zeugnis bis jetzt nicht bestatigt: auslautendes -ς bleibt in ihnen 
unverandert. Wahrscheinlich hat sich Plato geirrt, indem er das, 
was fur den Inlaut gait, auch fiir den Auslaut voraussetzte.

IL Die Nasale.

Anmerkung. Dae Ny e p b e l k y s t i k o n  ist in der Formenlebre be- 
sprochen, ebenso das -v in den A d v e r b i a l a n s g a n g e n  - ιν : -ι (πάλιν : 
χ ά λ ι) ,  - ϋ ε ν  : - ϋ ε  {δ π ισ ϋεν  : δ χ ισ ΰ ε ) .

2 5 5 . Der Nasal vor Verschlusslauten.

Vor den Dentalen wird der Nasal durch -r-, vor Gutturalen 
in der Regel durch -y- und vor Labialen durch -μ- bezeichnet

Wenn vor Gutturalen und Labialen bisweilen -v- geschrieben 
steht, so erklart sich das in den meisten Fallen durch eine der 
Etymologie und der haufigsten Wortform Rechnung tragende 
Orthographie z. B. σνν-γραφα Inschr. 18 4 , σνν-χωρεϊ 2 5 ig , tv- 
κτησιν 26g 27 g, αυν·γράχρψ 72gi, σύν-παντες 80Αβ. Wo aber 
diese Rucksicht nicht gewaltet haben kann, vertritt -v- allgemein 
den Nasallaut (z. B. in ετννχανε Inschr. 67 s, Λάνπρος Blnschr. 
191 ss) und ist keineswegs als dentaler Nasal gesprochen zu denken.

Ausnahmsweise ist der Nasal doppelt geschrieben in 'Ολνμμ- 
πιάόα Inschr. 18β·

Die Aussprache und Schreibung des Nasales vor Konso- 
nanten war im A u s la u te  die gleiche wie im Inlaute. In der
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Schrift iiberwiegt allerdings -v, und nur bei zwei naher zusammen- 
gehorenden Worten wird die Klangfarbe des Nasals haufiger 
aucli ausserlich zum Ausdruck gebracht (z. B. iy  γΜνηι Inschr. 
43a, -σιωγ ywar/Mjv 739. τήμ π ίλ ιν  199, εμ πόλει 173s3 u.a.m.).

2 5 6 . Ausstossung des N asals vor V ersehlusslauten.

V

J

H

•f

Ein μ  vor Labialen ist in den Inschriften a l te re n  Alpha- 
betes bisweilen unterdriickt

Styra: Bechtel’s Belegen Π ό π ις  Blnschr. 19go, Π α π ά 
δ ε ς  408 zu Vollnamen auf -πυμπος, Κ όσνβος** ί zu  κόσνμβος 
F ick-Bechtel Personenn. 2 331, *Oq ά λ ιο ς  i96 zu ομφαλος, lassen 
sich vielleicht hinzufiigen ΛΑΡΕΡΡΙE5241, wenn das erste Ele
ment dieses Namens als Λ άμπε-  aufzufassen ist, Σ ά βνςζζ Σα- 
βντιος 84 zu Σόμβας Σάμβιγος, Κ ραβάσω ν  54 zu γράμβος γραμ- 
βαλίζω il a. m.

Gewohnlich ist der Nasal auf den styraiscben Bleitafelchen geschrie- 
beu: Αεώνβροτος Blnschr. 1914S, Αάνπρος 239, Λάνπρων 240, IUv7nigiVii 
{Α]{μ)φ6τερις J5e, Κλεόμβρων i83, 'Ρνμβις Αάμπετις 3S7.

Siphnos: Ν ν φ ε ώ ν  Inschr. lb  von νύμφη.
Kolophon: Γΐάβις  Inschr. 112, Koseform zu Πάμ-βιος.
Es ist wahrscheinlich, dass in diesen Fallen μ  gar nicht oder 

nur ganz schwach gesprochen wurde (GMeyeh Grieeh. Gramm 5 

382); die Annahme nasalierter Yokale (q $ q) hat wenig ftirsich.
Der Ansfall eines v vor δ ist dureh Ν (/)κ -αδρός  Pantika- 

paion Inschr. 154 belegt
μ  schwindet binter μ d u r c b  D i s s i m i l a t i o n .

Die Prasentia π ί μ π λ η μ ι  und n i μ π ρ η μ t biissten das μ  
ein, wenn die Proposition εμ-  u n m itte lb a r  davor trat (Dissi
milation): vgl. aus Herodot 7ΐιμπ)Λσι I I  40g, πιμπλατα ι H  93*j, 
ε-πίμπλατο  H I  1081 (-εετo b), πίμπ)χισ&αι Bb (π ίπ λ-  A) I I  
93 21, ε-πιμπλεατο  b ( ίπ ιπ λ -  a) I I I  88 u ,  άπο-πιμπλαναι I I  
129g neben εμ π υ ύ Ζ σ ι  IV  72g, εμπιπ).άμενοι 1 2125 V I I I Ι Π 7, 
ίμ π ιπ λει  a: -tti b V II 39?; iv-ε-πίμπρη I  177 , αντ-εν-ε-πίμ- 
πραααν A: αντ-ε-πίμτιραοαν b («ντεμιειπρασαν B) V 102* neben 
εμπιπραμένον I  19g, εμπιπράς  b (~ε!ς a) V III 10915.

χ ρ ί μ π τ ω  (nicbt χρίπτω) scheint die ecbt-ionisobc Form gewesen zu 
sein: vgl. Hdt. Ιχρίμπετο IV 113s, ίγχρίμψας IX 9810, έγχρίμψαντες II 60T, 
εγχρίμπτων a: -hix- b III 85JT, Ιγχριμπτόμενοι a: -mx- b II 93,tl Hippokr. 
εχχρίμπχουσαι IX 194 i0l έγχρίμψηι VIII 310, in Θ (-ΐψψ die ubrig. Handschr.), 
ΙγχρΙμπτοττα IV 154*, in BMN (-hrr- CE), προσεγχρ(μπτουοι IV 2584* in

3 7 *
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ΕΒΗΝ (-& Γ Τ - C), εγχρίμπτειν' εμπηδάν und εγχρίμπτονσι * πελάζονσί Erotian 
Exeg. in Hippokr (-err- nur in B), o. a. m.

ο π λ ά γ χ ra  (nicht σπλάχνα) iet die u b e r l i e f e r t e  Form aller Qaellen: 
vgl. z. B. Semon. 12 Hipponax 40 Herodae I 57 III 42 Hdt. II 40e 879 
Hippokr. IW I l f9 23 ,* u. s. w.

257. N h in ter Vepsehlusslauten.

Durch ein -v- hinter Verschlusslauten wird der vorhergehende 
kurze Yokal im allgemeinen positione lang. Ausnahmen sind:

τε&νάναι  Mimn. 2 ίο, φ&είρονσϊ  θ ν η τ ώ ν  Semon. I 13.
Dagegen z. B. τεΟναιην Mimn. 1 a, άπδ&νήσχων KaU. 1δ, τεΟνάναι 

Semon. 3.
τ ώ ν τ ϊ / . ν ή μ ι ο ν  Hipponax 49β·
τε / ,νον Herodas I  61 85 V71, π λ ε υ ρ ά  Υ,νωσσονσ VULL5, 

ύ π ν ο ς  ΙΠ  54.
όαψνη ι  Anakreon 78.

258. N asale vo r N asalen und Liqu iden.

Einem μ- λ- ρ- assimilierte sich auslautendes -v (z. B. σνμ- 
μεϊξαι, σύλ-λογος, ονρ-ράπτω, und ebenso im Satze bei enger zu- 
sammengehorenden AVorten z. B. ημ μη Inschr. 128s, τέταρτομ 
μέρος 140ds, ελ λι[μενί] 12i s , ελ Λνρισσώι 173β.3ΐ). Aus
nahmen wie ζ. Β. ονν-μάχοις Inschr. 10 9 erklaren sich ebenso 
wie -v- vor Gutturalen und Labialen.

259. Nasale neben Sigma.

1 . zwischen Yokalen

wurde im Ionischen genau so behandelt wie im Attischen 
(vgL Solmsen KZ. X X IX  61 ff. und 334—338), d. h.

1 . vor 00  und einem entweder aus σσ oder aus τ  vor 1 ent- 
standenen einfachen o fiel der Nasal aus, und es trat zugleich 
„Ersatzdehnung“ einer vorhergehenden Kilrze ein: also ζ. Β. πείσμα  
aus * πένσαμα ( * πεν&-σμα, πάσι aus * πανσοι ( * παντ-σι, 
ncoa  aus * πανσσα ( * πάντ-/α , άσσον aus *ανσσον ( *αγχχων, 
φέρονσι 3. Plur. aus φέροντι u. 8. w., vgl. oben S. 311 401 414.

2 . ein urspningliches einfaches σ fiel hinter dem Nasale 
unter „Ersatzdehnung“ einer vorhergehenden Kurze aus ζ. B. 
χενός, ion. χψός  aus *χάνσός u. a., vgl. oben S. 358 372 382 390.
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Dative Plur. wie φηγμΐσι, aus * ρηγμϊνσι sind als Analogiebildungen 
aufcufassen.

2. -ν-σ- in der Kompositionsfuge.

παλιν-σνίωί Archil. 34, τιαν-σέληνος Hdt. I I 47 9.17 V I 1071 

120g, τιαν-στρατιψ I  62 10 Π Ι  39ie u. s. w.
Die Proposition iv -  bleibt vor anlautendem σ- wenigstens in 

der Schrifit unverandert z. B. ενστρατοπεδενεσ&αι Hdt. IX  2 4.
Dagegen ist συν-  einem einfachen σ- assimiliert in συσσίτια, 

τώσ συμ7ΐάνιων (s. oben S. 573), σνσσηπομένον Hippokr. V III 
5962 u. s. w., und -v vor σπ- στ- ansgefallen vgl. σνστνεύδων Hdt. 
I  92u , σύστησαν I  103β I I  49ιο, συστραφέντες V I 63 u. a. m.

Ebenso σν-ζευγνύναι Hdt. IV 189,2 (ζ wirkt wie σδ).

3. -ν-ς im Auslaute.
V

wurde -g unter Delinung einer vorhergehenden Kiirze, vgl. 
oben S. 311 373 383 401 414.

Der Nominativ ε λ μ νν ς  Hippokr. V 46 2 22 (D) V II 596ig 
5 9 8 9 .11  ist eine spatere Neubildung: die aus **λμιν&-ς lautgesetz- 
lich entstandene Form war im Ionischen ί'λμϊς, s. oben S. 373.

4. -a-v-> -σ-μ-
wurden zu -r-, -μ - unter Dehnung eines vorhergehenden 

kurzen Vokales z. B. σελήνή aus * σελανα ( * σελάσ-να, ημείς aus 
αμεϊς ( *ασμες (s. oben S. 358), ι μέρος aus *νσμερος (s. oben
S. 372), βϋνέω aus *βνσνέω, υμείς aus *νσμές (s. oben S. 382), 
ειννμι aus *βέσ-νν-μν (s. oben S. 390), ζώνη „Gurtel“ z. B. Hdt. 
I  5123 aus *ζώσ-νη u. s. w., vgl. S olm sen  KZ. X X IX  61 ff.

Die Belege daiur,  daee der kurze Vokal nach Ausf’all dee a n i c h t  
g e d e h n t  wurde, eind suimntlich uneicher, vgl. Solmsen a. a. 0. 88—90. 
Aus ionischeD Quellen kommen in Betracht Διόνυσος  (vgl. oben S. 262 if.) 
und κό μ η  Archil. 29 2 30, Anakr. 140 21 e 48, κομάω Anakr. 30 Hdt. I 
8284 195β II 3G« IV 180a u. a., κομήτης JIdt. VI 19,a (von Fick Worterb. I 4 
390 zu altbulg. koetnii ..Haar“, lit. kam  „Haarflechteu =  altb. kosa ,.Haar“ 
gestellt). Die von GMeyer IF. I 319 if. wieder aufgenommene Ableitung 
von δνος: lat. aeituts aus einer Grundform amas (griech. +δσνος) ist be- 
denklich.

Die Dehnung in Δ ι δνύαοιο  Archil. 77, (Διοννύαοιο F ick , Διωνναον 
Hermann) kann lediglich metriech eein.

Die dem aolischen Dialekte eigentumliche Entwicklung von 
-σμ-  ) -Ιιμ- zu - μ μ - y von -<jv- ) -hv- zu -vv-  war n i c h t  
ionisch.
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ά μ μ ο ρ ο ς  Hipponax 2ι (aus *α-σμορος) lasst sich im Iambus 
nicht als Lehnwort aus dem Homer erklaren: wir baben ημορος  
dafiir zu lesen, vgl. oben S. 358.

Dagegen ist Mimnerm 's ε ρ ε ρ ε - μ μ ε λ ί rjv 144 (aus *φερε- 
σμελίψ) als Nachbildung des epischen εν-μ μελί η zu betrachten. 
vgl. oben S. 184. Ebenso ist ε μ μ ο ρ ε  Theogn. 234 homerisch.

άένναον Heraklit 1 1 1 , άένναος B: αέναος A Hdt. I  145? 
(aus *άέ-σvaFog) sind falsch iiberliefert: das richtige α ί ε ί ν α ο ς  
steht bei Hdt. I  93ιβ.

· ·

χρνσοφ α έννω ν  Anakr. 252 als „Aolismusw verteidigen zu 
wollen. halte ich fur verlorene Liebesmiihe: es ist dafiir das echt- 
ionische χρ νσο-φ αεένω ν  einzusetzen.

Mit ί ' ννεφ  oder ε ν ν ε π  parodiert Hipponax in seinen Spott- 
Hexametern 85s den epischen Stil: durch eine Umsetzung ins 
Ionische wiirden wir diese Wirkung zerstoren.

Der no rd - ion i sche  D i a l e k t  nahm einige Elemente aus 
der urspriinglich ao l i schen  Mundart jener Gegenden auf. Zu 
ihnen gehort das Namenwort Φάννο - aus Φαεννο- in Φάννό- 
(ϊεμις (Ervthrai, Belege oben S. 324; iiber Φα(ν)νονς vgl. S. 390), 
ferner Φαιέννου Thlnschr. 18β und die Ortsnamen Π ελ ιννα ΐον  
(Chios), "Λργεννον  (Erythrai).

Die zusammengesetzten O r t s n a m e n  auf -όν-νησος , in 
denen -ovv- aus -οσ-ν- entstanden ist (im Gegensatz zu den Namen 
auf -ό-νησος, deren ersten Bestandteil ein o-Stamm bildet), sind 
erst zu einer Zeit wirkliche Komposita geworden, als der laut- 
gesetzliche Wandel von -οσν- in ion. -ovv- bereits abgeschlossen 
war, vgl. S olmsen KZ. X X IX  74 und die daselbst angefiihrte 
Litteratur. Beispiele sind:

Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς ,  Πελοποννήσιος (aus Πέλοπος νήσος): ste- 
hende Form HerodoVs (-ονψ - kommt als Yariante nur in b vor: 
I I I  56a 592 148iS V 7410 YI 127i8 Y II 93s u. s. w.).

Π ρ οχόννησος  (aus Προν.ος νήσος): Inschr. Προ/,οννψίου 
130i (VI Jahrh.), Hdt. Προν.όννησος IV  14s. 6 .u  15δ VI 33u, 
Προκοννήσιος IV  131 157 1384 .

Μ νύννησ ο ς  (aus Μνός νήσος) Hekat. 219.
Dagegen Χερσό-νησος, ΧεραονηαΙτης (zusammengesetzt mit dem 

Stamme χέρσο-): ΧεραονηαΙτης Inschr. 166, Χερσόνησος Hekataios 135 und 
oft bei Herodot (-οννη- ist nur eiomal Variante in b: IV 1874). Ebenso 
Ίππό-νησος Hekatnios 231.

Πρώνησος Mannsname aus Styra Blnschr. 1944t: Πρώνηαος Stadt 
auf Kephallenia, ihre Einwohner Πρώννοι (Meistebhans* 74).
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Ebenso sind die Prasentia ενννμι, σβένννμι, ζώνννμι Neu- 
bildungen (fiir alteres ειννμι Hdt., *σβείννμι, *ζώννμι) , dere'n 
Ausgangspunkt wahrscheinlich die Aoriste εσ-σαι : εσαι, σβέσ-σαι: 
σβέσαι und ζώσαι gebildet haben.

260· Doppel-Nasale.

Ausgewahlte Falle.

γ .ρόμμνον  „Zwiebel“ Hdt. I I  125ιβ IV  17c Hippokr. in 
Θ V I 264i2 556Sx V II 34217 V III 1382χ (γ^όμνον V n  IO817 , 
in C V 352a 438a) u. a. m. Dagegen γ,ρόμνον Λ  630 τ  233, 
Κρομνονσα Hekataios 17 (neben Κρομμνώνιος 319): vgl. lit. ker- 
miisz6 „Knoblauch“, ags. hramse (*ν»ρόμυ(σ)ον).

π λ η μ μ ν ρ ί δ ο ς  Hdt. V III 129n :  dagegen Hippokr. τνλψ  
μνρίς in A (-ημμν- MV) P* 141β, πλημνρεϊν in Θ V I 378ao 
382s. Auf επλήμνρον Archil. 97 (Eustath.) ist wenig zu geben.

ψ ά μ μ ο ς  ,,Sand“ oft bei Hdt., aus *ιράφ-μος zu lat. sabu- 
lum. Ein gemeingriechiches -μμ- ist meistens aus -βμ-, -πμ-, 
-ψμ- hervorgegangen.

In einigen f r e m d e n  N a m e n  wechselt bei Hdt. -μμ- mit -μ -: z. B. 
Αμονν a: -μμ- b II 4218, Χέμμιος II 9124, Χέμμις a R : -μ - V' II 1563, Χεμμί- 
χης II 165 2l Χεμίτας II 91 ,β, Χεμΐται a V: -μμ- R II 91 β, Χεμις a  V: -μμ- 
Vi II 913.

*Λννίκης (oder Άνηγ.ής), Gen. *Λννίγ*ω oder Ιάννιγ,ώ Chios 
Inschr. 8 0 C n ,  ist Koseform zu *Λ-νίκητος (vgl. F ick-Bechtel 
Griech. Personenn. 8 218) und hat als solche den anlautenden 
Konsonanten des zweiten Stammes verscharft.

δέννος  „Lasterung, Beschimpfung11 Hdt. IX  107 7, δέννοις 
Herodas V II 104, δένναζε Theogn. 1211 und in att. Tragodie. 
Aus *όένδ-νος?

εννέα  „neun“ mit urspriinglicbera -v-v- (*εν-νέ!α) Inschr. 2522 
139so Hdt. I I  41 ίο u. s. w.: aber είνατος „neunte“ (aus *tvvFa- 
τος), άναγΑσιοι, είνάκις u. s. w., Belege s. oben S. 391.

&vvvav Ilipponax 35, (ϊύννοισι Semon. 15.
αννησον:  Hdt. αννησον IV  7 1 7 *, Hippokr. άννησον AM I kfi 

1 2 0 x9 , in Θ gewohnlich αννησσον z. Β. V II 372s V III 82b 
184i2 366i4 378 is (daneben aber auch αννησον z. Β. V I I I 19410 

214so und άνησσον V II 3609 V III 70x6).
Ein davon verschiedenee W ort ist &νη&ος z. B. Hippokr. in Θ VI 

252, 558,* VII 78β VIII 138se 2146 502,4 u. 8. w., vgl. z. Β. τρίβειν &ννη- 
oov καί όνηΦου καρπόν VIII 366,4.
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ε β ί ν ν ο ν  H dt. ΙΠ  97is in a: εβένον b. Vgl. εβενον Hippolcr. 
I w 177si· Lehnwort aus dem Semitischen.

ν. ιννάμωμον Hdt. H I l l l i e  (a b), ν.ιννάμωμον A2BV: 
viva- A*R Ι Π  l l l i ,  νιννάμωμον A2B: ν.ινά- A1 b ΙΠ  1116, 
νχνάμωμον Π Ι  1074 (a b). Ygl. ν.ιννάμωμον Hippolcr. ΥΠ 
372$.is Υ ΙΠ  362*2 in Θ nnd aUen besseren Handschr. Lehn
wort: hebr. qinnamon, Lewy Fremdworter 37.

Κόννος BIntchr. 19414: das v kann im Kosenamen verdoppelt sein. 
Die Ableitnng von att. χοννέω  ans *χο/νέω ist unsicher.

ΙΠ. D ie Liquidae.

261. R nnd L.

a. H i n t e r  Y er sch lu s s lau ten .

Ein natura kurzer Vokal, auf den Muta cum Liquida folgt, 
gilt in der a l t e r e n  ionischen D i c h t u n g ,  bei Archilochos und 
Semonides, als pos i t ione lang;  Ausnahmen sind sehr selten: 
Archil. εβρυζε 32*.

πάντα βροτοΐσι Archil. 15 ist Yermutung. Bei Archil. 133 fehlt im 
Anfange, nicht am Ende ein Versfuss (-  - νόμους 6ε Κρητικούς διδάσκεται)

In den i n s c h r i f t l i c h e n  E|)igi'ammen des V. Jahrh. wird 
der Vokal mehrfach kurz  gemessen: ποίημά Κριτωνίδεω Insckr. 
63s, Λονρός Insclir. 165 ι, τηνδε βροτόϊσ Insclir. 165*.

Bei Anakreon kommt nur einmal Αφροδίτη  2s vor.
Haufiger gebraucht schon Hipponax den Yokal kurz:  δε 

Πλούτος 20\ , ενρωζεν 6 6 , ολίγα φρονεονσιν 73. Bei seinen 
N a c h f o l g e r n ,  den jiingeren Iambograpben, ist die Ki i rze  des 
V o k a le s  ebenso gewolmlich und haufig wie die Lange. Belege 
fiir die Kiirze:

Parmenon μαχρήν 1. — Phoenix αγχλινε πλούτος 1β, δόντι πλεσνα 1β, 
χεΐρά πρόσδοτε 1,, μούσηισΧ πρός 11β, μϊτρηφόρος 2U, είχε χρυσίου 2#, ούτε 
χρυσόν 2 t i . — Aischrio μαχρώι l a. — Herodas επλήγην II 63, απληγίδ* V 18; 
ΙπΧβρυχουσα ΥΙ 13, τδ βρέγμα ΙΥ 51; αγροιχίης I 2, ουδέ γράμμα I 24, 
εγραψε II 48, Μάρωνά γραμματίζοντος III 24, χήστϊ γραμμάτων III 35, in f- 
γραμμ' V 79, Γρύλλε Γρύλλε Fragm. 13 a; τδ δριμύ ΙΠ 68, με δριμεΐΙΙI 73,
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σανίδα Δριμνλωι VII 5, τ ΐ  δρώντα V 28. κλεψυδρης II 43; αϋρείτω ΥΙ 33, 
διάβάϋρ* ΥΙΙ 61; σ[ε κρ]ηγνην IV 46, μάκρηγορεών II 60, μάκρήν VII 111; 
εργά πρήσσων III 82, χεΐρά πριν III 70, δραμονσα πριν V 54, τοΐοϊ προννί- 
κοιαι III 65, γυναίκα προφάσις V 5, πέπονϋά πρός II 62, οιδε πρός III 64, 
Λαμπρίσκε πρός III 71, μήτε προοϋήις VII 114, το πρώτον VI 45, σν τρέψηις 
VII 66, τετρημένης III 33, Ητρυτε VIII 4, ταυτά τρντάνηι II 90, τετρωβόλον 
VI 84; δίφρον I 37, ο Φρνξ II 100; ειμΐ χρεώ V 6, [σ]ν Χ[ρη]στοπωλί VI 
99, μεχρις VII 7.

b. Im  AVechsel mi t  e in an d e r .

κ λ ιβ ά ν ω ι  Hdt. I I  9220: att. κρίβανος. Die Etymologie ist 
unbekannt. κλίβανος war ebenso wenig aufs Ionische beschrankt, 
wie κρίβανος aufs Attische.

You den aus *φ)*ανλος entstandenen beiden Fonuen φ λ α ν - 
ρος  und φ α ύ λ ο ς  ist die zweite bei Hdt. selten: φαύλα I  26io, 
φαυλότερους I  126 23? φανλον a:  φλανρον b I  12029, dagegen 
φλανρψ  Y I 61 ia? φλαυρονερη I  99g V II 8 1 7 , φλαυρότατον I  
20 7 29, φλανρως I I I  129i0 1307 V I 94? 135ι V II IO53.

262 . R.

a. -Αρ -.

Alle drei Falle? in denen neben ρ ein h gesprochen sein soil, 
sind unsicher (vgl. auch G M ey er  Griech. Gramm . 3 240):

AHDSIQN Insclir. 51 ist schwerlich richtig mit 'Λΐιρσίων um- 
schrieben: nach F ick -B e c h t e l  Pei’s. 2 71 vom Steinmetzen viel- 
leicht A ΡΗΧΙΩΝ =  ’Ηρΐισίων: 'Λρξίων beabsiclitigt (vgl. aus 
Amorgos AAHSOI Insclir. 43 =* ^U iooi ι ’Λλξοϊ oder 'Ηλ(ε)ξοϊ).

IHPO/V Insclir. 70 aus Tliasos: nach B e c h t e l  ein Schreib- 
fehler fiir hiQov.

(DB P A 0SO  Inschr. 30 =  Φΐιράΐισδ : Φράξου. Das h hinter 
Φ- wird elier zu diesem, als zu dem folgenden -ρ- in Beziehung 
zu setzen sein.

b. M e t a t h e s i s  e ines  ρ.
άμι&ρος  ??Zahl“ fur αριθμός : αμι&ρήσαι Phoenix2%, άμι- 

χίρείς Ilerodas Vie, εξαμιΰρήσαι Λ7!  99; der Σιμωνίδης, aus dem 
im Etym. Vetus (M il l e r  Mdlanges 28? vgl. Etym. Magn. 83? 42) 
die Worte »κύματ* άμι&ρονα. angefiihrt werden, ist der Keer, 
wenn keine Verderbnis des Fragmentes vorliegt (κυμάτων άμί&ροι 
B ergk  Poetae lyr. I l l  4 531 no. 228): beim Semonides von Amor
gos ist άρι&μώι 3 liberliefert. άμιΰρεϊν ferner bei den Alexan-
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drinern: KaUimachos Fragm. 339 Theokrit Χ ΙΠ  72. Vgl. He- 
sych άμι&ρόν αριθμόν, άμι&ρέΐν άρι&μεϊν. Ob άρι&μός und 
αμιαρός wirklich dasselbe W ort sind, bleibt vorlaufig eine offene 
Frage. ·

τ ρ ό φ η  „Graben“ Amorgos Inschr. 57 entspricht in seiner 
Lautgestalt dem τράφος der Tafeln von Herakleia I  130 Π  51 ^
58 64, in seiner Stammbildung Herodot’s τάφρη IV  201 δ. 
Θ Μ ε γ ε β  Griech. Gramm. 3 243 lasst aus τάφρος zunachst τράφρος ; 
mit „pleonastischem“ ρ und hieraus dann mit Dissimilation τράφος 
entstehen Doch kann τραφ- (aus *&ραφ~) auch ein von ταφ- 
(aus *&αφ-) verschiedener Stamm sein, vgl. V e e f . Bezzenb. Beitr.
xvm  288.

τρν-φαν.τος  aus * τρν-φρετ/.τος: das Nahere unten S. 603.
Das altpersische Namenselement farnah- „Glanz“ (zd. hvar- 

rmrih-) =  griech. -φερνής wurde besonders dann mit volksetymo- 1 

logischer Anlehnung an φρήν, φρένες in -φρέ^ης umgestaltet, 
wenn auch der zweite Teil des zusammengesetzten Namens der 
Yolksetymologie Anregung zum Deuten gab. So heisst es bei 
Herodot zwar ’ίντα-φερνης — altpers. Vinda-farna ΙΠ  766 78 n . 
ia I I 82.7.10 1196. io in a (-φρένης b), aber sehr oft und ohne 
Variante in a und b 'Λρτα·φρένης (bedeutungslos ist -φερνής in 
V' V 25 1 30i7.je): wie man diesen Namen volkseiymologiscb 
auffasste, lehren die Yerse οτι oi φρεσίν άρτια %δη τ  248 Ε  326, 
ο στις εττίσταιτο %σι φρεσίν άρτια βάζειν & 240 Ξ  92.

tiber die Stellang dee Sebwa-Vokales « neben ρ (ar, ra, ara) e. oben 
S. 293 ff.

c. ρ vor ρ.

Den Griechen war es unbequem, ρ in zwei auf einander fol- 
genden Silben zu sprechen, und sie liebten es deshalb, das eine 
ρ zu unterdriicken. Wie schon obeu S. 274 von mir ausgefiihrt £ 
wurde, scheint in solchem Falle gewohnlich das ρ der unbe-  

, ton  ten  Silbe geschwunden zu sein, wahrend die betonte Silbe 
ibr ρ eher behielt

Da es sich bei dieser ganzen Erscheinung nicht um ein 
Lautgesetz, sondem um eine in alien Dialekten sporadisch auf- 
tretende Lautneigung handelt, so tragen die folgenden Beispiele f 
nicht etwa ein speciell ionisches Geprage. j

βρ ό τά χο ς ,  die ionische Form fur das vulgare β ά τ ρ α χ ο ς * 
scheint mit dieser zusammen aus einem urspriinglichen * βρότρα ύ

1

------------------------ Μ
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χος : * βρατράχον hervorgegangen zu sein, das Nahere s. oben
S. 272ff.

μ ά ρ α θ ο ν  (aus μάρα&ρον „Fenchel“) ist die regelmassige 
Form der besten Handschriften des Hippokrates, z. B. in Θ Y I 
5621 V II 322it 3S0i 7 352δ 3585 422δ V III 1029 13823 1829 
288s.3 ? in C V III 418io (selten ist μάραΟρον in Θ: V II 8810 
V III  306io, an der letzteren Stelle in C μαρά&ίθ).φ,

φ ρή τα ρ χο ς  aus Neapel Inscr. Sic. Ital. no. 7593.8*13.24 aus 
ερρψραρχος (nehen φρητρία^. 9. i7.2s, ψ ρ ψ ρ ιο ς^ ):  vgl. att. φάτρίε 
aus φράτρία M eiste r h a n s  2 63 A lim . 566.

Anmcrkung. Der R b o t a c i s m u s  in Eretria und Oropos ist oben 
S. 576 ff. besprochen.

263· EE·

a. -ρρ- aus σρ- ; Ιιρ- und βρ- in der K o m p o s i t io n s fu g e .

Aus anlautendem σρ- : Ηρ- und βρ- wurde in der Kompo
sitionsfuge -ρρ-. Ebenso war der auslautende kurze Vokal des 
Artikels oder einer Proposition vor folgendem §- (also urspriing- 
lichem σρ- und βρ-) im Verse positione lang.

Dieses -ρρ- konnte zu -ρ- v e r e i n f a c k t  werden: aber unter 
welchen Bedingungen und von welcher Zeit ab, wissen wir vor- 
lOufig niclit; die Inschrift 42 (Mitte des V. Jahrli.) bietet den 
ersten s i che ren  Beleg. Der handschriftlichen Uberlieferung der 
Prosaiker ist niclit zu trauen: ich babe mich deshalb fiir die 
Prosa auf einige Beispiele aus Herodot beschrankt.

-ρραίνω,  wahrscheinlich aus sraino: Inschr. [όια-^ρραίνειν 
42is neben όια-ρανϋψ  i7; bei Herodot stelit -ραίνο) in a: ηερι- 
ραντηρια I  51 ia.ιβ, άπο-ραίνονεες (-ρραί-b)  11 93 4 , α7εο-ραίνονσι 
{-ρραί- b) I I  93 9.

-ρ ρ ά τ ε τω , wahrscheinlich aus *βράτευω (lit. verph „spinne“ ?): 
Herodas εραψε V I 48, ο ράψας VI 43; Herodot ερραψε VI 18, 
ερραιβαν IX  1719, υμεερραμμενη I I  96is, aber α7εο-ράψας a: 
-ρρά- b I 123is, εράψατο a: εν-ερρά- b I I  1469, ιεαρα-ράτζτεται 
IV  109,ο.

-ρρεω, -ρροος , -ρρντος  aus -srevo,-srovos,-srutos: Anakr. 
ΥΜλλϊ-ρόου 28; Hdt. ε-ρρεε I I  121 ci, τνροσ-ε-ρρεον I  62o u. s. w., 
άτεο-ρρέω I  193s8 I I  948, άμφί-ρνεος a: -ρρν- b IV 163io 
164i4, επι-ρεόντων a: -ρρε- b IX  387, γ,αεά-ρρνεον I I  15n, 
παρα-ρέοντα Π  150i4 und in a I I  33 5 (-ρρε- b), τεερι-ρρέω I I
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περί-ρρντος IV  425 45s, χειμά-ρρωι ΙΠ  81 ίο, u. a. m.

- ρ ρ η -  .,sagen“ aus *βρη·: Archil. επί-ρρησιν 8 ; Hdt. απόρ
ρητα IX  45s 942, iiber Herodot’s είρε&ψ s. oben S. 396.

Bei Phoenix 2 n ist fur )1πε ρήσιν wohl nicht λίπε ρρήσιν, sondern 
λίπεν ρήσιν zu lesen.

- ρ ρ η γν ν μ  i aus *Ρρηγννμι: Archil, απ-ε-ρρώγασε 47, Semon. 
α-ρρψ.τον 7no; bei Hdt. gewohnlich -ρρ- z. Β. I  85i 4 87s Π  129 

29β 6 8u  ΙΠ  32s Ι Ι Ι ΐδ  u. s. w. (-ρ- ist seltene Variante in a 
z. Β. άνα-ρη- I I  14ιο, περι-ρψ  Π  16g).

-ρρι ζος  aus *Ρρίζος: Hdt. πρό-ρριζος I  32 44 H I  40n, 
ερρίζωσε I  64δ, ερριζοψενην I  60 4.

- ρ ρ ίv- ,.Nase“: e/rf ρινός Herodas VI 37 (zu lesen also 
επ ί ρρινός).

-ρρίπτ ισ:  Herodas ερρίπτενν VJLL1 25 (Fragm. 2s); Hdt. 
απερριψε I  153g V III 92n,  άπέρριπται 1 3 2 3  IV 1 4 2 7 , ερρίπ- 
τεον V m  53ο, αναρριπτεοντες V II 50π .

-ρρόγχος  „Riissel, Schnauze": Herodas το ρόγχος V 41 (zu 
lesen also το ρρυγχος).

-ρρνεσ&αι  (vgl. oben S. 399): H d t ε-ρρνσατο Π Ι  13 2 7 .9  

V m  90ίο, ε-ρρίσαντο V II 154ι$ IV  1647, έ-ρρνετο A (-orro BV') 
V 1006.

-ρρν&μος:  Hdt. μετα-ρυ&μίσαντες a V (-αρρν- S) V 58e.
- ρ ρ ύ π ο ς  „Schmutz“ : Semon. από ρύπον 7es (zu lesen also 

απο ρρνπον).
-ρριόνννμι :  Hdt. επ-έ-ρρωοαν V IH  14β, ε-ρρωμενεστέρη

IX  70.5.

b. U n s i c h e r e n  Ursprungs .

αρρωδέω  „sich fiirchtenM, die ionische und wahrscheinlich 
urspriingliche Fonn des gemeingriechischen όρρωδεω (Belege s. 
oben S. 238), wird eine alte Zusammensetzung aus a- und *βρω- 
oder *σρω- sein.

ερρω (Archil. ίρρετο) 64) kann nicht unmittelbar dem latei- 
nischen vei'rd, dem germanischen verran gleichgesetzt. und auf 
*Ρερσω zuriickgefuhrt werden, da -ρσ- im Ionischen nicht zu -ρρ- 
assimiliert wird (s. oben S. 567; vulgare Schreibungen sind &αρ- 
ρυναι Archil. 55, μνρρίνης 291 ; vereinzelt steht αγαρρις aus Neapel 
mit ΑΠ 8. oben S. 237). Sollte die Grundform von ερριο etwa 
*ερσ-χω ) *ερ1ι-χω gewesen sein?



589

π ν ρ ρ ο ς  „feuerfarben“ : Hdt. I U  1399*, Hippokr. P* 63u.i6 
90io, in Δ V I 7 4 » ,  in θ  Υ Π  όΙΟΐδ V III  2343 2483 336i* 
338u , vTcbnνρρος I kfi 8813 , ferner in Eigennamen z. B. Πνρρ- 
ανδρος Blnschr. 19*91. 448, Πνρρος u. alinl.

Die alten Namen Πύρος Naukratis I no. 132 II no. 877, Πνρΐνος 
Blnschr. 1941l werden besser nicht zu πνρρος, sondern zu πνρ : πνρο- 
„Feuer“ gezogen.

Ehe der korinthische Pferdename Πνρβός Samml. GDI. 
3119h5o bekannt war, pflegte man πνρρος auf * πυρσός zurtick- 
zufuhren, und diese Grundform wird auch heute noch hier und 
da aufgestellt. Sie ist aber wenig wahrscheinlicb, weil -ρσ- im 
Ionischen nicht in -ρρ- iiberging, vgl. oben S. 567 (πυρσός 
,.Feuerzeichen“ Hdt. V II 183* IX  34).

Mit * ϊενρβός kommen wir freilich auch nicht ohne Bedenken 
durch: denn hinter -ρ- pflegte F im Ionischen unter Ersatzdeh- 
nung eines vorhergehenden kurzen Vokales zu schwinden vgl. 
ion. αρη aus *άρβή, ψαρός aus * ψάρβός (oben S. 312 ff.), δειρή 
aus * δερβη, άρωτάω aus *ερβωτάω (oben S. 395ff.), δσνρός aus 
*δορβός, γχώρη aus *ν.όρβη (oben S. 408ff.) u. a. m.

Sollte πνρρος aus * πνρα-Γό-ς ) * πνρΗ-^ό-ς hervorgegangen und von 
dem alten Nomen τζνρσός „Fackel, Feuerbrand“ abgeleitet sein?

Ober -ρρ- aus -νρ- vgl. oben S. 680.

264. L.
ό λν ρα ι  in a Hdt. I I  369 771* (-λλ- b).
σ τη  λ η erscheint in den ionischen Iuschriften (Inschr. 1 4 17 

I817 96ia 105B ss 134Βθ 13934) und bei den Schriftstellem stets 
mit einfachem λ.

x p i h o v  Hdt . ΙΠ  204 227 IV  I 684 IX  80e.

Im  W e c h s e l  m i t  v.

Λ α β ν ν η τ ο ς  Hdt. I  7 4 i4 77», -νιτος I  I 883 Konig von 
Babylon: auf den altpersisclien Keilinschriften Nabunita-.

λ ί τ ρ ο v und νίτρον  (lat nitrum): bei Herodot νίτρον in a b  
I I  8710 , dagegen λίτρων, a : νίτρω b I I  8619 ; bei Ilippokrates 
iiberliefem die b e s t e n  Handschriften das haufig vorkoramende 
W ort in der Form λίτρον z. B. A V I 126i4, Θ V II 247 464 

48** V III  16662 502 s u. a. m. Man vergleicht hebr. neter 
„Natron“.

Ob π λ ε ύ μ ω ν  oder π ν ε ν μ ω ν  ionische Form war, ist fiir
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die Lautlehre gleichgiiltig, da jene Form lautgesetzlicfi allein be- 
rechtigt ist (ssk. Homan), wahrend diese von der Volksefymologie 
in Ankniipfung an πνέω, πνεύμα neu geschaffen wurde. Bei 
Hippokrates iiberwiegt πλενμων in A M (vgl. K uehlewein Proleg. 
CXX) und ebenso in θ  z. B. VI 158is. 21.22 160s.4. 10. 13. ιβ 
162i n. s. w. V II 44io 76e 130s. 9, u. a. m. Bei Archilochos 
ist Jivtiμονας 9 5 iiberliefert

Πρι ηλήι  Inschr. 161 wird nar ein Schreibfehler far Πριηνηι sein.

265. LL.

In den I n s c b r i f t e n  a l t e n  A l p h a b e t e s  wird -Χλ- oft darch ein· 
faches Λ ansgedruckt, z. B. Άηόλωνι, -ωνος Inschr. 163 Nankratis I no. 2 
16 125 130 155 197 u. s. w.

a. -λλ-  aus  - λ / - .

Κ α λ λ ι -  aus *καλ/ι·: in alien Quellen mit -λλ-, z.B. Archil. 
ym/M u /x  119i, Mimn. /Αλλιστος 3 i, Semon. ταλλίων 7si, .Ana- 
kreon γ.αλλιλαμπέτη 27, καλλιρόσν 28, γχιλλι/Μμοι 69 u. s. w.

καλλι;- aus *καλ/τ- in καλλ^ω: Inschr. γ,αλλνσματα 42**.
π ε λ λ ι ς ,  π έ λ λ η  aus *πελβίς, *πέλΡη oder *πέλΡχη (lat. 

pelvis „Schiissel“? ssk. pdlavi „Geschirr“) : Phoenix πελλίδος πελ- 
λίδα 3$. 4, Hipponax πελλίδα  38, πέλλης 39ι.

b. — λ λ — aus — λ^—»

-λλω aus *-λ/ω im Prasens: ζ. Β. #άλλω Archil. 100 Semon. 
7 8δ, μοιμνλλειν Hipponax 80, βάλλω, ατίλλω, τίλλω, u. s. w.

c. -λλ-  aus  - r -λ-.

καλλιττον  Archil. 62.
Ober -λλ- aas -ν-λ- s. oben S. 580.

d. Aus v v e r s c h a r f t  in Kosenamen .

Π ο λ λ ν ξ ί δ η ς  Blnschr. 1928β · Πδλλνξος ist Koseform zu 
Πολν-ξεινος.

e. U n b e k a n n t e n  Ursprungs .

ά λ λ ά ν τ α  „Wurst“ Hipponax 48.
β δ έλλα  Hdt. I I  6817.22 u. a. m.
θ α λ λ ό ς  „Zweig“ aus *&αλΡός oder *&αλχος: Archil. &αλ. 

λόν 29i, Hdt. χλαλλώι V II 194 u. s. w.
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κ ι ξ ά λ λ η ς  „Seerauber“ Inschr. 105B 20: wahrscheinlich ein 
karisches Wort, s. unten S. 612. 

γ.όλλίνΜ Hipponax 35e.
μ α ρ ί λ λ η  „Kohle“ Hipponax 59 und als Variants zu μαρίλη 

Hipponax 71, vgl. die Anmerkung zu den Fragmenten.
τταλλακη Hdt. in a b I  1357 17321 11 1306, τναλλατ,ή a : 

-αλα- b I  84n, παλλακή R: -αλα- a V' I I I  I 14. 
αιλλι-γ.ντνρ ι,α  eine Baumart H d t  Π  942 .5. 
ονΛλλη ,,Zwiebel“ : Hipponax αγ,ίλληισιν 5 2 . 
τη ν  ελλά Archil. 119 ι: aus τψεβλα?  Vgl. Hesych τψ εβλα ' 

τα έφνμνια ado μένα τοις νικώσι, τηνεβλος' εφνμνιον.
-άλλος ,  -ωλλος  ία i'remden Namen: ζ. Β. Άκατάλλον Inschr. 13924, 

Σαρδαναπά).λον a Hdt. II 150 8 {-άλον b), Μανοσωλλος Inschr. 962.15 132 a 
1762 1778.5·β· ι«> Σα[ρνέ]ώλλον Inschr. 1717, Καοβώλλιος Inschr. 171J2 u. a.m.

IV. D ie Versclilusslaute.

1. Nach ihrer Artikulationsstelle
(Gutturale, Dentale, Labiale).

Die Gutturale.

a. Die gemeingriechischen reinen Gutturale.

2 6 6 . Koppa.

Der gemeingriechischc /*>Laut wurdc, wie es scheint, in a l i en  
Dialekten verschieden gesprochen, je nachdem er vor einem hellen 
Vokale (ε, i) oder vor einem dunklen Vokale (0, u) stand. In 
den Inscliriften alten Alphabetes kommt dieser Unterschied gra- 
phisch dadurch zum Ausdruck, dass palatales k  vor ey 1 (und 
auch das k vor a) mit K (<Icaph), dagegen velares k vor 0 und v 
mit ? (kdph) bezeichnet wird.

Der Einfluss von o und v auf vorhergehendes k  reichte auch 
iiber eine etwa dazwischen stehende Liquida oder Nasalis hinweg..



Die Belege fur ? aus den alt-ionischen Inschriften sind:
?0-: Jr^todoqog Inschr. 7a, rXavqog 7a b, Aecodoqog 71), 

qo- 16i, avzidiqmg 1613, qogtj 29a, xaqcljc 49, τεσσεραχαιεβδομη- 
qovTozrig 61, Qo?^oiviog 112, riavqo  124, [ΑεΊαδ^ο[<;\ 1821, 
Kaiqog Naukratis Π  no. 717 795, Poiqog Naukratis I I  no. 778, 
Jioaqogoig Naukratis I  no. 675—680 I I  no. 833ff.

9V-: λήβν&ος Inschr. 6. Quqvvg 7f, 'Agqvhrg 12.
9PO-: iqgozu Inschr. 47 aus Amorgos (zweifelhaft).
9 UV-: Qhvzai Inschr. 7a, QXvziog 7g.
9 /VV-: Qvqvvg Inschr. 7f.
Die Lesung "ErttqgTid'sog BInschr. 19107 aus Styra erregt 

Bedenken, da in diesem Namen die lautlichen Yorbedingungen 
fiir die Entwicklung eines q fehlen und ausserdem ein q auf den 
styraischen Tafelchen sonst nicht vorkommt.

2 6 7 . Ion. z t 'a -  aus ky,a- ) kuy.a-.

Κ υ α ν ο φ ι ώ ν , Monatsname in Kyzikos und Samos (Berl. 
Monatsber. 1859, S. 745) von κνάνον =  att. rvvavov: die attische 
Form ist eine Mischbildung aus v.vavov (1cuy,anori) und jzavov 
(bj/inon), vgl. Πανόφια Harpokration s. v. Πανόφια.

2 6 8 . κκ.

μ ί /.v.og ,,klein“ Herodas Y I 59 (aus *μίκβος) ist als Do- 
rismus zu betrachten: die Ionier sagten σμικρός vgl. oben S. 565 
und μίκρ Herodas V II 43. In ionischen Eigennamen ist Mr/.o- 
nicht selten, z. B. ΜίκνΟ-ος Blnschr. Ιθίβο, -3i(ov 259, Μίκων 
Inschr. 36, Μίκκνλος Inschr. 83 s 86s, Μίν.ις Naukratis I I  no. 745, 
MUog Thlnschr. 3 u  87 u. s. w.

b. Die ursprilnglichen Labiovelaren.

269 . Die labiovelaren ^-Laute haben im Ionischen im all- 
gemeinen dieselbe Entwicklung durchgemacht wie im Attischen 
und in den dorischen Dialekten: sie sind vor hellen Yokalen zu 
Dentalen (r, d, &), vor dunkeln Yokalen zu Labialen (jt, β, φ) 
geworden.

2 7 0 . τ  ό & vor he l l en  V o k a len  aus q g gh.

Alle diejenigen Stamme, in denen die aolischen Dialekte aus 
urspriinglichem q g gh (oder kv gv ghv) vor hellen Yokalen La-



593

biale entwickelt haben vgl. Ye e f . Dial. I  223 I I  493ff., zeigen 
im Ionischen, wie im Attischen, D e n t a l e  als Yertreter der La- 
biovelare:

δ ε λ φ ί ς  (aeol. βελφίς): z. B. Archil. 7 4 7 .
δελεάοηι Hdt. II 703, vgl. aeol. βλήρ.
&έσσασ&αι ,  Ζ εσ τό ς  (boeot. -φεστός): Archil. $εσαά- 

μενοι 1 1 .
Θεσσαλός ,  Θεσσαλίη (tliess. Πετ&αλός, boeot. Φετταλός).
ΰ ή ρ  (aeol.-thess. ψήρ): oft in alien Quellen vorkommend, 

z. B. Blnschr. Θηρίων 19 u e , Archil. &ηρες 7 4 7 , θηρίων 88 s 
89s, Anakr. ΰηρών Is, Hdt. &ηρίον I I  36β·7 659.ιβ u. s. w.

π έ ν τ ε  (thess.-aeol. πέμπε): oft in alien Quellen z.B. Inschr. 
16io 25io 4228 8OA7 B 4 8I 16.18 u. s. w.

τ ε ίσ α ι  (thess.-kypr. πεϊσαι): oft in alien Quellen z. B. sx- 
τείσωαι Inschr. 139s5, Τείσαρχος Blnschr. 19 311 und oft Τεισι- 
in Eigennamen.

στέλλίο,  σ τ ε ϊ λ α ι  (aeol. σπέλλω, σπέλλαι): oft bei den 
Schriftstellern.

τ έσ σ ερες  (aeol. πέσσνρες, ίάσνρες, boeot. πέττάρες): Belege 
oben S. 248 ff.

τ η λ ε  (aeol. πήλυι, boeot. πηλέ): oft in Eigennamen z. B. 
Τηλεφάνης Inschr. 676 91s Blnschr. 19 us, Τηλέγνωτος Thlnschr. 
3 i2 u. a. m.

ΤενΟενς '  b ΠενΟεύς παρά 'Εκαταίφ Photius.
Τ ε ρ μ η σ σ ό ς  (boeot. Περμασ4χιος).
Τ ε ν μ η σ σ ό ς  (boeot. Πενμάτιος).
Τελέ&ριον  in Euboia: gleichen Stammes mit Πελε&ρόνων 

in Thessalien.

Die einzige Ausnahme macht οβελός  „Bratspiess“ Hdt. I I  
13514, οβελός λί&ινος I I 11128 1704, megar. όόελός nach Aristoph. 
Acli. 796, Grundform also ogeUs. Sollte Herodot das AYort dem 
Homer entlehnt haben? Und ist das gemeingriechische οβελίσκος 
vielleicht von den aolischen Dialekten ausgegangen?

Anders liegt die Sache mit dem aucli als attisch bezeugten δβελός 
„der Obol“. Diese Form ist eine Mischbildung aus δδελός und δβολός.

Das a r i s c h e  palatale c- aue A- vor bellen Vokalen ist in persischen 
Namen von Herodot zweimal durcli r- wiedergcgeben: altpers. Caispta 
Inschr. v. Behistan I 5 und Α β =  Τε Ιοπης  H dt. VII l l e, altpers. Ctpra(n)· 
tahma- Beh. II 79 86 87 und G, =  Τ ρ ι χ α ν χ α Ι χ μ η ς  Hdt. I 19210 VII 
828 121 lt VIII 26 e, volkeetymologiech (χρίχος, άνχί, αΙχμή) umgestaltet aue

Hoffmann, <Ue griechiechen Dialekto. III. 3g

k.
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Τιτραντάχμης. Ob der altpersische Name Aspacana Inschr. NEd! dem 
Α ο η α ϋ ί ν η ς  dee Htrodot III 70 ,., 7810 VII 97 s entspricht, ist zweifelhaft.

2 6 2 .  κ statt τ  (aus q-) τογ he l l en  Yokalen.

t o κ e ist bei Archil. 14 iiberliefert: dagegen εστε bei Hdt, 
z. B. YI1 1419 158i7. Wie in ion. όκο- aus 6qo- konnte auch 
in ion. εοχε aus teqe das q hinter dem Accente zu k  geworden 
sein.

Gemeingriechisch ist der Obergang von qi- in hi- in dem Adverb 
ΛοΙλά -χ ι ( ς ) \  ved. purtl cit, vgl. Wackernagel KZ. XXV 286ff.

2 6 3 . γ =  g an Stelle von β  =* g.

y λ ήχων,  von den Grammatikeni als ionisch fur βλψων an- 
gefuhrt (Grundform gleghon), ist iiberliefert bei Herodas IX  22 
und oft bei Hippokrates z. Β. VI 248δ 250i9 V II 276is 364is 
368e V in  927 164io u . s. w . (γλήγωνος Θ V II lGOg.si: γλη- 
χονς oder γλψονς die iibrig. Handscbr.). Der Stamm glegh- : 
γληχ- scheint auf Assimilation des urspriinglicben g ans folgende 
gh zu beruhen.

2 6 4 . Ion. χε χη *=» aeol. φε ψη aus gh hinter -t;-.

α νχή ν  =■ aeol. αμψην oder ανφψ  (vgL Verf. Dial. I I 500): 
oft vorkommend z. B. Anakreon 2 I B 7 H d t  I  72ιο IV  85n 89s 
I I 8 4  u. s. w.

265 . βδε-  aus ge- oder gue-?

Dass anlautendes βδ- aus g- oder gu- entstanden sei, ist bis 
jetzt nicht erwiesen. Die fur diesen Lautiibergang angefuhrten 
Beiepiele sind:

βδ ελλά  vBlutigel“ (Hdt. 1 1 6 8 1 7 -22), βδάλλω „sauge, melke“ 
stellt P r e l l w i t z  Etymol. 70 zweifelnd zu δέλεαρ, lat gula glrdire 
(dagegen zu nd. tullen, ahd. zullen „saugen“ GMeyeb Griech. 
Gramm. 3 347). Die Glossen βαδελεγεϊ * αμέλγει und δεμβλεϊς · 
βδέλλαι legen es nahe, von einem Stamme g'eg'd- auszugehen 
mit den Ablautsstufen q'egl- =  δεβλ-, δεμβλ- und gzg'el-, ggel- 
=  βαδελ-, βδελ

β δ ε λ ν ρ ό ς  „ekelhaft“, β δ ε λ ν ρ ί η  (z. B. Hippokr, V II 234β), 
βδελνσσομαι (ζ. Β. Hippokr. V II 56β V III 96* 982*), βδυλλω  
„verschmahe“ verbindet P r e l l w i t z  Etymol. 46 mit la t gdu-
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,.Kalte“, ahd. chalawa ..Schauder“ : alter ist die Zusarnmenstellung 
mit βδίω „furze“ (GMeyer Griech. Gramm. 3 347).

βδαρο ί ·  δρνες, δένδρα Hesych stellt F ic k  W orterbnch I 4 404 zu 
βαρνες* δένδρα Hesych, lat. veru: urobr. hern, ir. her, lit, ^ire „Wald“, 
preues. garian „Baam“ (Grundform g'eru-).

β δύ ω  *= δνω beruht auf gduto.

2 66 . κ statt π  vor d u n k l e n  V oka len .

Der Interrogativstamm qo- „wer“ lautete in einem Teile des 
ionischen Sprachgebietes

κο- =  att. no-.
• Welches die ionischen Stadte waren, in denen man κοδ, 

γ.ώς, 7.ότερος, γ.όσος, oy.ov, οκως, όγ.ότερος, ογ.όσος u. s. w. sprach, 
wissen wir vorlaufig nicht. Die von v W i l a m o w i t z  ausgespro- 
chene Vermutung, dass auf den ionischen Inseln no-, auf dem 
kleinasiatischen Festlande dagegen κο- gesprochen sei, haben die 
Inschriften bis jetzt nicht bestatigt.

In  den I n s c h r i f t e n  des ganzen ionischen Sprachgebietes 
ist bis jetzt nur der Stamm no- gefunden worden: Eretria δπόραι 
Inschr. 18δ, οπότεροι 18ίο, Chalkis (Amphipolis) nov 147, —  
Keos onov 42g3, Amorgos ποτέ  45, Thasos onov 714, 07ΐως 71 e,— 
Teos οηόσοι 106is, lasos οποίον 1312, Zeleia που 139so, Hali- 
karnass onov 17344 (abzusehen ist von που  Teos Blnschr. 15828 
und όπως Samos Blnschr. 221io.ie). Alle diese Belege stehen 
in Inschriften, deren Dialekt r e in  und von dem Verdachte, Bei- 
mischungen aus dem Attischen oder aus der 70ivr( zu enthalten, 
vollig frei ist.

Bei den D i c h t e r n  der guten Zeit werden no- und κο- 
neben einander iiberliefert: doch iiberwiegen in den Versen des 
Archilochos, des einzigen Poeten, der sicher im Inseldialekte ge- 
dichtet bat, die Formen mit n o dagegen in der kleinasiatischen 
Dichtung die Formen mit κο-.

A r c h i lo c h o s  von Paros: η  ου 73, πω 25 2 , πως 122, ποΊον 
94, nrj 60. Nur im Fragmente 70 stehen zwei Formen mit κο-: 
ο/,ο ίψ 2, οτ,οίοισι, s. Diese konnen aber durch iiberkluge Ab- 
schreiber in den Text gesetzt sein, vgl. oben S. 216.

Semonides ,  auf Samos geboren, als Kolonist nach Amorgos 
iibersiedelnd: όπως 1 δ, ο π ψ  la  neben oy.ov 7 9i ·ιοβ9 ο/.ως 7e*, 
κοτβ 799. Ob Semonides im samischen oder im amorginischen

38*
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Dialekte dichtete. lasst sich aus den erhaltenen Fragmenten nicht 
mit Sicherheit bestimmen.

K a l l inos  aus Ephesos: χότε l i  2a, χως li*  (πως nnr in 
A); die Formel οπιτότε xa> δή lg ist dem Epos entlehnt

Mimnerm aus Kolophon: ουδέ χοτ a v l l i  neben ουδέ ποτ 
1 2 j, ον ποτέ 14s.

H i p p o n a x  aus Ephesos: κω 19j (iiberL χω), οκοι; 51 neben 
πώ ς  87 (mangelhaft iiberliefert) und όπως 85s (Spottgedicht in 
Hexametem und im pathetisch-epischen Stile, rgl. oben S. 216 ft).

A n a k r e o n  aus Teos: v.ov 1 *, χώχοτε 33. οχως 63a; mit 
π-  nur ποτέ 85 in einem sprichwortlich gewordenen Verse, dessen 
dialektisches Gewand leicht zerstort werden konnte.

Phoen ix  aus Kolophon: οχον I 15 2ia, δχόσον 2ιβ, χωχόσα 
2 is* (i9) neben ποτέ 2 ιβ.

A n a n i a s :  fiir das sinnlose ixov I 3 vermute ich η xov; da- 
neben πον l i .

K a l l i m a c h o s  (im Choliambus): ovjov Fragm. 85, χοτε 
Fragm. 93.

H e r o d a s  (Nachahmer des Hipponax): xov ΙΠ  8 59 60 60 
68 V 9 VI 19 IX  11, xov I  10 27, δήχον Π Ι  90 V 24, δτΓ
χον&εν Π  2, χοτε I  34 I I  73 Π Ι  17 IV  33 VI 54 V n  68 81,
χό&εv V I 22, χώς Π  97 VI 74 85 ΛΤΕΙ 4, yjnog VI 48, χοίψ  
I  36 VI 75, χόσον I  21  Π  95, χάσου VH 64 98, κάσας Π Ι  77 
77 79, 8χον ΙΠ  12 75 V 41, οχως Π  60 83 ΙΠ  33 41 64 96
IV  36 V 48 58 V I 84 96 ν Π  48 76 90 128 Fragm. 12, οχοια
V I 65, d’ όχοίως ΓΠ 50 (δέ χοίως von erster Hand), δχόσονς 
I  32. Bei dieser Ftille der Belege fiir κο- miissen die wenigen 
Formen mit πσ- als Fehler der Abschreiber angesehen werden: 
es sind π[ω] I  87 nach B lass, ονπω VH 44, πώς Π  56, ποτέ 
V I 18 27, ποιον Π  28, όπως V H  22.

Bei Tyrtaios and deo jfiDgeren Elegikem ist ohne Aasnahme πo- 
uberliefert: Tyrtaios ποτέ 1116 12 f I ; Xenophanes ποτέ 6*, οΰποτε 16. όπό- 
aov 11T; Theogn. ποτέ 1287 1331 134ο 9 ονποτε 1245 1256, ουδέποτε 1245, 
μήποτέ 1307, πω 1265.

Fiir die P r o s a i k e r  mit Ausnahme des Hippokrates ist es 
wahrscheinlich, dass in denjenigen Texten, auf die unsere Hand- 
schriften zuriickgehen, nur Formen vom Stamme κο- standen. 
Bei H e r o d o t  sind κοϊ, χώς, χοϊος, χστερος, οχον, ονχω u. s. w. 
mit verschwindend geringen Ausnahmen (πο- z. B. I  183e 18810, 
als Variant© I  917  Π  121δΐ 155z Π Ι  117# 155n u. a.) tiber-
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liefert Ein entsehiedenes Ubergewieht von κο- iiber no- zeigen 
die Fragmente des H e r a k l i t  und D e m o k r i t :  bei Heraklit οχη 
73, οκό τε 73, δχόταν 36, οχως 2 45 100, οχωσπερ 2 36 45 (=  56) 
91 97, οχοϊος 23 126, δχδσος 2 5 18 64 91 104; femer όχοίων 
2 (Variante οποία ;bei Hippol.) und οχωσπερ 111 (iiberl. ονχ 
ώσπερ Clemens17, όπως Clemens7); mit n-  sind lediglich die 
beiden Formen πώς 27 und ποτέ 27 (bei Clemens) iiberliefert; 
— bei Demokrit Moral, ed. N a t o r p  χως 167, οχως 52 84 134 
167, οχωσπερ 159 176, 6x6τε 53, οχοϊος 53, όχο'σος 19 20 24 
53 147 151; mit π - nur 7ΐοτε 73, που 185, οπού λώιον 112 
(Stobaeus: ον ηολνϊ^ογον cod. Pal.), ουδέ ποτέ 67.

Dagegen sind fur H i p p o k r a t e s  die Formen mit no- die 
besser bezeugten. G o m p e r z  Sitzungsb. Wien Bd. 120, S. 86 ff. 
und K u e h l e w e i n  Prolegom. X C IIIff. haben darauf hingewiesen, 
dass der Parisinus A im Gegensatze zu den jiingeren und minder- 
wertigen Handschriften, in denen όκο- uberliefert ist, mit ver- 
schwindend geringen Ausnahmen den Stamm δπο- durchfiihrt 
(Belege bei G o m p e r z  und K u e h l e w e i n  a. a. 0.). Was man 
fiir A beobachtet bat, gilt in gleicher Weise fur Θ. Wo die 
geringeren Handschriften δχόσοι δχόταν haben, bietet Θ entweder 
die kurzen Formen υσοι, όταν (so in Παίϊ. όσοι όσα Y I 2206 
222a2 22417 22823 230ο 242ig 2489.ic 25O7.11 25220*32 254i. 
4.6.21 260n 262io 268n 270n, όταν 254») oder δηόσοι (so in 
Πα&. VI 22820 24024 25217); ferner in Θ οποίος VI 22420 
2424 268g, όπου 242ι, οπό&εν 2083i 23624 (όπως vulg.: ώς Θ 
270is); die beiden einzigen Belege fiir 6x0- in Θ aus der Schrift 
Jlail·. sind δχόσα V I 208π , δχόσαο V I 22221 (an der letzteren 
Stelle mochte ich die Richtigkeit von L i t t r ^ ’s  Angabe be- 
zweifeln).

Ee scheint mir hiernach sicher zu sein, dass in dem Urtexte 
des Hippolcrates 6 no-, nicht ozo- geschrieben war und dass die 
letztere Form erst von den Schreibern der geringeren Hand
schriften aus dem Herodot in den Text des Hippokrates einge- 
schwiirzt ist.

Auf der Suche nacli den G r i inden  dafiir, weshalb sich qo- 
bei den Ioniern bald zu κο-, bald zu π o- entwickelt hat, ist man 
bis jetzt iiber unbewiesene Vermutungen nicht hinausgekommen, 
vgl. B r u g m a n n  Ber. d. KSGW . Leipzig 1895 p. 34 ff. Die am 
meisten verbreitete Ansicht liisst den TJbergang von q in κ, also
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den Yerlust des v, urspriinglich in den enklitischen ( B e c h t e l  

Hauptprobleme 354 M o l l e b  Zeitschr. f. d. Phil. X X V  390 
S o l m s e x  KZ. Χ Χ Χ ΙΠ  298ff. B u c k  IF . IV  156ff.) oder, allge- 
meiner ausgedriickt, in denjenigen Formen eintreten, in denen der 
auf q folgende Vokal unbetont war: also ν.ως v.ov οτχος oyjov, 
aber πώς που  u. s. w. Eine zweite Ansicht ist nur fliichtig yon 
S o l m s e x  KZ. Χ Χ Χ Π Ι 299 angedeutet: darnach hat sich auf 
Grand des gemeingriechischen Lautwandels τοη urspriinglichem 
-uq- in -uk- (vgl. λνν.ος aus *luqos, βονν.ό?<ος neben αΐπόλος aus 
*gou-q0los u. a. m.) der Stamm qo- mit ου „nicht“ zu oir/xh ver- 
bunden (ονγ,ω, οΐ/.η, ovyjo&i , οΐτ/.οτε, ον/.ώποτε, ονγ,ως), und von 
diesen Formen aus ist κ- dann auch durch Ausgleichung auf γ.ω 
(fiir πω), /jute (fur πότε) u. s. w. iibertragen.

όρτο-γ .&πος  „Backer“ Hdt. I  5121 IX  82s ist ein zweiter 
Beleg fur ko- aus qo-, wenn das dazu gehorende litauische kepu 
„backe. brate“ einem westeuropaischen qep- (nicht einem kep·) ent- 
spricht Die bei Bekkeb Anecd. I  447 25 als ionisch angefuhrte 
Form αρτο-πόπος tragt nichts zur Entscheidung bei, da sie zu 
dem von qep- oder kep- verschiedenen peq- „braten, kochen“ 
(])oqo$ =  griech. πόπος) gezogen werden kann, vgl. ssk. pdcami, 
pacyate, griecb. πεσσω, altb. pekq u. s. w. Sollte αρτο-γ,όπος auf 
arto-qopos zuriickgehen und sollte die erste der beiden oben fur 
Y.o- aus qo- angefuhrten Erklarangen richtig sein, so wiirden wir 
uns eine durch die Lage des Accentes bedingte urspriinglicbe 
Flexion αρτύ-γ.οπος : άρτο-πόπον zu denken haben.

Die Bemerkung dee Sclioliasten B ζα Ω  648 >ro ττο ν ε ΐν 'Ια χ ώ ς  κ ο ν ε ι ν  
λ έ γ ε τα ι« fuhrt Bechtel Hauptprobleme 355 ff. richtig daranf zuruck. dass 
κ ο νε ιν  nor um des herodoteischen κ ώ ς  κ ό τερ ο ;  willen als speciell ionisch 
aafgefasst wurde: es war auch attisch und ist etymologisch von n ονεϊν  
wahrscheinlich ganz zu trennen, vgl. Prellwitz Griech. Etym. 74 82 245.

Den von mir angenoramenen ionischen Charakter der Glosse Hesych’s 
x o l x a r  γ υ ν α ικ ώ ν  ίπ ιίέ ν μ ία ι bekampft mit Recht Solmsen KZ. XXXIII297.

*
Die Dentale.

2 6 7 . - δ μ -  und -9·μ-.

Vor μ  bleiben d und $  u n v e r a n d e r t :  ein Ubergang von 
-da- in -σμ-, den man friiher annalim und den neuerdings wieder 
K betschmeb Vaseninschriften 148 ff. in der attischen Volks- 
sprache ('Λσμητος, Κόσμος, Γΐολνφρασμων) anzutreffen glaubt,
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scheint mir durcli diese drei Formen nicht hinreichend erwiesen 
zu sein. Beispiele fiir -δμ- und sind:

-δμ-  in: Ιίδμεν z. B. H d t  I  944 142s 193n Π  68β (a) 
157 5 ΙΠ  60is u. s. w., das Nahere in der Formenlehre; 5Iad- 
μ ω ν  aus Samos H d t  Π  134i2.i4.i7.ie; χ ε δ μ α τ α  Hippokr. VI 
144n u. offcer; μ ε σ ό δ μ η  Hippokr. IV 2901 ; 6 δ μ η  oft bei H d t  
(z. B. I 4714 80i9 202ίο II 94io IH  24γ 1054 1122) und 
Hippokrates; φ ρά δμ ω ν  z. B. καζοφραδμοσννη Demokr. Mor. 174 
ed. N atobp.

- θ μ -  in: α ν α β α θ μ ώ ν  H dt. II  1252-5.9 (daneben βα-σμός 
s. oben S. 566); η θ μ ό ν  Inschr. 130; κ λ α υ θ μ ό ς  H d t  I  l l l ia .a i  
ΙΠ  14»; σ τ α θ μ ό ς  oft bei H d t  z. B. I 14γ 50i2.is. ιβ 92$ 
179is Π  96i4 150h 168g u. s. w.; § υ θ μ ό ς  Archil. 667 in MA 
(ρυσμός STr), ρυθμούς Anakr. 74» ρυθμός Hdt. V 58 β, μετά- 
ρυθμίσαντες 8, dagegen bei Demokrit Mor. ρυσμούνται 33 (Stob. 
nur in ΤΓ), ρνσμον 187 zweimal (Stob. in L: μεταρρυθμίζει und 
μεταρρυθμούσα Clemens), ρνσμώι 167, vgl. auch Archil. 667.

2 68 . δν- und yv-.

δνοψερόν Hippokrates in Θ VT 384ia, δνοφωδεά in Θ VI 
384si: das Verhaltnis zu dor.-aeol. γνόφος ist unklar. · -

269 . -κτ-.

Von Hipponax ist ein natura kurzer Vokal vor -κτ- als 
metrische Kiirze gebraucht in:

β ά κ τ η ρ ί η ι  23A, η μ ί ε κ τ ο ν  23B.
Das -κτ- stand also in diesen Fallen auf einer Stufe mit 

-κρ-, -κλ-: es wurde vereint als Silbenanlaut (/9α-κτη-, -ε-κτον) 
gesprochen und liess die vorhergebende Silbe often,

2 70 . -σλ-  aus -σθλ- .

εσ λ ό ς  Inschr. 561 aus Amorgos, ε σ λ η ς  Imchr. 791 aus 
Chios: in der ganzen Litteratur ist nur έσθλός iiberliefert z. B. 
Archil. 42 45 64 Semon. 6» Herodas Π Ι 57 u. s. w.

Die Labiate.

271 . Ion. β  ira Wechsel mit δ.

σ ά μ β α λ ο ν  ( =  βάνδαλον) ist als ionisch bezeugt durcb

ψ
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Hipponax σαμβαλίσκα 18*, Anakreon ποΓΑΐλοοαμβά)Μΐ 14a, He- 
rodas σάμβα?Μ VII 60, σαμβαλίσν,ων ΥΠ 125, σαμβαλοίχην 
V I I 19, ααμβαλονχίόας VII 53 (dagegen Hdt. σανδάλιον Π  91 η). 
Vgl. Sappho οάμβαλα 98*. Ein Lehnwort: vgL pers. sandal.

272· Ion. φ  im AVechsel mit &.

Unklar ist das Verhaltnis von φ  zu #  in den beiden Verben:
φ λ ίβω  und &λίβω.  Die erstere Form ist als aolisch be- 

zeugt vgl. V e b f . Dial. II 502, findet sich aber auch bei Hippo- 
kratss in A Ιχφλιβψ  VI 292 7 (-ΰλιβή C), φλιβόμενον VI 300i3 
(#λί- C); dagegen in A ε/.&λιψάσης VI 292 4 (εκφλι- C) undin 
AC $τ/.$λίβονσι VI 292 4, αΐ'τεν.&λίβονσι VI 292 s und θλίβει 
Herodas IV 53. Wenn wir mit Prellwitz Griech. Etym. 346 
Hesych’s ά-&ελδεται· δ ιηγείτα ι, ά-$ε?.βάζειν διηΰειν zu dem- 
selben Stamme ziehen, so kann ΰλιβω  eine Ausgleichsbildung von 
ΰελβω (=  qhdsgo) und φλιβω (=  ghfosgo) sein. Der Bedeu- 
tungszusammenhang von φλιβω und ΰλάιυ wiirde diese Neubil- 
dung &)ίβω begunstigt haben.

φ λ α ω  und ^ λα ω , beide als ionisch bezeugt (jenes z. B. 
Hippokrates in A VI 306s, in θ  VII 160u; dieses z. B. Hippo- 
krates in θ  VII 2763, Herodas II 83 III 44), sind wahrschein- 
lich nicht stamm verwandt, sondem nur Beim-Wurzeln.

Den Naznen Δ ω ρ ο φ έ α  auf einem naxischen Steine IGA. no. 411 
( β  ΔωροΟέη) trog, wie schon das a beweist, keine Frau ionischen Stammee.

3 ·  N a c h  ih r e r  A r t ik u la t io n s a r t  
(Tenues, Mediae, Aspiratae).

Die Tenues.
(Ober die aos der Aspirate entstandene Tenuis vgl. unten S. 605 ff.)

273· Tenuis m it A sp irata  weehselnd,
ohne Einwirkung einer ftenachbarten Aspirata.

Z w ischen  Vokalen.

α ν τ ι ς  =  att αν&ις: Archil, εξαντις 9®, damach ist zu 
verbessem das iiberlieferte εξαν&ις 6 4. — HerMU αντις 16 
(Diog. Laert in MN: αν&ις ACL). — Herodot sehr oft (Bredow . ji
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91) z. B. in Buch I μεταντις 62s, αντις 56ΐ4 60s 1597. it 191δ 
207as (αν&ις A 54s, a 9013), in II 12214 123 a 1401 (αί'&ις Π  
86i5 14919), in H I 27 5 6 6528 883.9 89n 1ο7 ΐ 2·ΐ5 u. s. w. 
— Bei Hippokrates ist αντις die Lesart der besten Handschriften 
z. B. in V Iw 67 2, in A VI 92s, in Θ und C VIII 148s 352s 
3588 u. s. w. — Herodas αντις I  73 IV 87 V 27 63. Bei 
Anakreon 29 ist αντις Vermutung fur αυτής. AucL· die Gram- 
matiker bezeugen αντις als ionisch.

Das Suffix in αυ-τις und αν-&ις ist ein verschiedenes: jenes 
gehort zu αν-τε „wiederum“.

Das geraeingriechische av-{h „dort“ hat naturlich auch im Ionischen 
t?, vgl. z. B. ανϋι-γενής Hdt II 149,β IV 49, 180e.

δ έ ν ο μ α ι  „empfangen“ =  att. δέχομαι: oft bei Hdt. z. B. 
I 7 12 24m 602i 63» 89g 107a 18527 2043 2Ο615 (εδέχοντο A 
60 26) II 65n 12186* 10c 124s 143ia 166s III 9is 39s 5 I 9.14 
52δ 62i4 8Ο18 115s 130a 135i5.n 146is (δεχ- a 73?) u. s. w.; 
ebenso in dem auch attischen Kompositum δωροδόνος: δωροδονεϊν 
VI 72s 82a: dagegen διάδοχος I 1622 H I 5323 V 262. 

iv  δ όνο ισ  iv  Archil. 66 3: vgl. ενδονος * ίνέδρα Hesych. 
δ έ χ ο μ α ι  : ναταδέχψαι Inschr. 1419, νποδέγοιτο Insclir. 

105Β 19.21 (um 475 ν. Chr.); Hipponax 7τροσόέχονται 8. Ebenso 
bei Hippokrates.

δεν- ist die urspriingliche Form des Stammes, vgl. ssk. ddgati, 
altbulg. desiti „finden“. Der Stamm δεχ- ist nicht lautgesetzlich 
aus dex- entstanden, sondem eine aus dem sigmatischen Tempus- 
stamme δεξ- (in δέξομαι, έδεξάμψ) im Anschlusse an die Verba 
auf -χω: Futur -ξω: Aorist -ξα abgeleitete Neubildung. Als Aus- 
gangspunkt derselben betrachte ich nicht βρέχω : βρέξω, wie das 
G M ey er  Griech. Gramm.3 285 thut, sondem vielmehr εχωιεξω, 
das ja in seiner Bedeutung („besitzen“) das Gegenstiick zu δέχο
μαι : δέξομαι („empfangen“) bildete. εξω war die ionische und 
altattisclie Form des Future zu εχω, vgl. Meisteiuians 2 144.

o v v i  Hdt. I 1324 133u 173ι? IV 155ι9 VII 46n u. a. 
(ovvJ a: ονχί b VII 49 8* 157n , ovvi b: ονχί a  VII 49n, ου νη 
a : ονχί V* V 134). Dagegen ist bei Herodas stets ονχί iiber- 
liefert: I 78 H  49 IV 68 V 14 56 VI 62 66 69 78 91 VII 24 
110. Beide verstarkten Negativ-Partikeln sind lautlich und ihrer 
Bildung nach ganz von einander unabhangig. ou-x/, genauer 
ovvi geschrieben, ist ebenso wie 7τολλά-νι (ved. pur A cit) eine 
Zusammensetzung mit dem enklitischen Indeiinitum -κι aus qidi
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tier Ubergang von q in k  war entweder durch die Enklisis oder
durch das vorhergehende u bedingt. Im Bigveda entspricht das 
erstarrte nd-kis ,,nicht“ (fiir *nd-hid). Dagegen ist ον-χί mit der 
Partikel ghi .ja“ (ssk. hi, zd. zi) zusammengesetzt und vergleicbt 
sich genau dem vedischen na-hi „nicht“.

ρόγ.ις  ..Riicken“ Herodas ΙΠ  50: dagegen bei Hdt. ράχις 
III 54δ VII 216δ. Eine sichere Etymologie fehlt. Mit κ er- 
scheint das Nomen auch in ρσγ./.ίζειν τό διαιρεϊν τα μέλη της 
φάχειυς η τναίειν, ρα/.γ.ίζει * ο διακόπτων Hesych (=  gemeingr. 
ραγίζω).

τυ /.-  .,zuriisten, bereiten“ : εντν/xx Hdt. Ι119ιο in a (-rr/ra 
b), ebenso in der attischen Tragodie.

N eben K onsonanten.

μογ .λός  Anakreon 88 =  att dor. ion. μοχ)Ας. Wenn Zu- 
sammenhang mit μάγος, lett. smags ,.schwer, lastend", smagrs 
„schwer“ — (σ)μογερός, lit. smagus „schwer zu tragenw besteht. 
so kcinnte μο/ΐΑς auf *μογ-τλος ) *μον.τλόc, dagegen μόχλος auf 
*μογ-$?.ός ) * μοχ&λός zuriickgehen. Uber die gleichbedeutenden 
und mit einander konkurrierenden Suffixe -τλο- und -#Ao- vgl. 
B rugmaxx Grundriss II 115.

Die gleichen beiden Suffixe treffen wir in Konkurrenz in 
χ ί μ ε τ λ ο ν  „Frostbeule“ Hipponax 19* (Suffix -τλο-) und χείμε- 
χϊλον · το εν γειμώνι γενόμενον ελ/,ος Hesych (Suffix -#λο-). 
Beilaufig sei bemerkt, dass auch χν-τλον nicht aus *χν-&λον ent- 
standen, sondern mit -rAo- gebildet ist.

Λ ϊ σ / . ρ α ο ς  Blnschr. 19i5s aus Λϊσγγραιος vgl. Λϊσχρίων 
Blnschr. 19 m , Λίσσχρος Inschr. 25 u. a. m.

Im A n lau te.

Θ α ρ γ ή λ ι ο ς  war die verbreitetste ionische Form: vgl. Θαρ- 
γήλια Archil. bei Hesych s. v., Θαργηλίοιοι Hipponax 37 j, Θαρ- 
γήλιος aus Iasos Blnschr. 104 u (daneben Ταργ-), Θαργε)χος aus 
Chios Inschr. 80 C ιβ, Θαργηλιων Monat in Kyzikos (Berl. 
Monatsber. 1874, 16; Mittheil. DAI. VI 42), Amorgos (Mittheil. 
DAI. I 343 BCH. X V I 276), Ephesos (AGIBrit no. 481 s*. 
ist. as*). Dagegen Ταργηλιος Blnschr. 104*7.se (s. oben), Ana
kreon 40, Ταργηλιών Delos BCH. V 26. ' Das Verhaltnis der 
beiden Formen zu einander ist nicht klar.
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2 7 4 .  Tenuis m it Media weehselnd.

ν,ν-: yv-.

ν.ναφ- „walken“: Hdt. κναερενς IY 14δ, κναφήιον IY 144-12 
ν.νάφος I 9219 (iiberl. km  τ,ναερηίον έλκων: vgl. Hesych km  
κνάφου έλκων) ; bei Hippokr. steht in den besten Handschriften 
γ ν α φ so in A γναψέως Π  6664, in Θ γναφεες YT 490ι, γνά
θου ΥΊΙΙ 246id, in C γναφενς V 43420 (dagegen in C κναφενς 
V 178ιβ 240s). Ebenso beiHerodas γναφεως IY 78. Ob v.vacp- 
auf einen von γναφ- =  gnabli- verschiedenen Stamm ghnabh- 
zuriickgeht, steht dahin.

tJb e r  a tt is c h c s  κναφ - :  γναφ -  vg l. M e is t e r h a n s 2 58 A n m . 528.

E ty m o lo g isc h e r  Z u sa m m e n h a n g  v on  κ ά μ π τ ω  , ,b e u g e “ (ανακάμπτει 
H dt, I I  8 e) u n d  γ ν ά μ π τ ω  „ b e u g e ‘‘ (Sie g is m u n d  C u r tiu s ’ S tu d . V 192) i s t  
n ic h t  w a h r s c h e i n l i c h d i e  d r i t t e  F o rm  κνάπτω, κνάμπτω  fa se t GMeyer 
G rie c h . G ra m m .3 335 als M ise b b ild u n g  au s  καμπ-  u n d  γναπ- auf.

t )b e r  Έ κ β ά  τ α ν α  aue Ά γβάτανα  vg l. o b e n  S. 238.

- μ π ρ - :  -μβρ
’Λ μ7ερακιήτης, -ωχης lidt, VIII 4δ2 47» IX  2128 31 ιβ: 

ebenso att. 'Λμπροτ/.ιώτις CIA. II 789 ao* (373 v. Ckr.).

Die Mediae.

2 7 5 ·  Mit den Tenues und A sp iratae im  W echsel.

-μβλ-  : -μπλ-,
η μβλακον  Archil. 73: att. αμπλακισΥ.ω, ημπλακον.

δ und τ .
Die Ersetzung eines urspriinglichen τ  durch δ beruht auf 

Volksetymologie in
άνδράφαξις  Hippokr. in Θ VI 56Ο3 VIII 35217 aus

άτράφαξις.
Umgekehrt scheint ein urspriingliches τ  bei den Ioniem der 

volksetymologisehen Umgestaltung entgangen zu sein in:
τρνφακτος  Delos BCH. XIV 397 Oropos Έφ. άρχ. 1889 

S. 9λ: vgl. Hesych τρνφακτος' tnoi διά τον d, δρυς γάρ to ξυλον. 
Wahrscheinlich ist τρι- das Urspriingliche.

τάϊτης  „Teppich, Fussdecke“ Herodas II 44 und oft bei 
Homer, von P b e l l w it z  Etym. 314 < zu lit. tempiii „ausspannen, 
dehnen“ gestellt, vielleicht ein Fremdwort. Die nach Aelius

__



604

Dionysius (bei Eustath. 136943) angeblich „alterenw Formen δά- 
τη ς , δό/της diirften volksetymologisch an δάπεδον „Fussboden des 
Zimmersu angelehnt sein.

- γ μ -  aus -κ,ι/-, -χμ-.
Dass in den Perfektis auf -γ - μ α ι  und den Nominibus auf 

von Stammen auf -κ und -χ (z. B. δεδογμένα Hdt. I l l  
76β, δεδεγμένος I 153β, άργμενης I 174δ, όρυγμα oft vgl. διωρνχ-) 
das γ lautgesetzlich aus κ und χ entstanden sei, wird bestritten. 
An Beweisen pro und contra feblt es bis jetzt.

Die Aspiratae.

276. A sp irata  an Stelle der Media.

χ fiir y.
ι ε ρ ή χ μ α  Insclir. 80 B n  aus Chios (=* π  ρήγμα), dem sicb 

das im Etymol. Mag. 15139 als ionisch bezeugte ε ρχμα  =  ε'ργμα 
anschliesst, ist wahrscheinlich aus *πρήξμα, gesprochen *πρηχσμα 
(s. unten S. 610), mit lautgesetzlichem Verlust des <r zwischen 
Konsonanten hervorgegangen. *πρηξ-μα aber ist eine Bildung 
vom Aoriststamme πρηξ-, wie alle diejenigen Nomina auf -σ-μα, 
deren a nicht zur Wurzel gehort z. Β. πλή-σ-μα von πλησαι> 
τνρή-σ-μα „Entziindung“ von πρήσαι, αχίσμα von σχίσαι u. s. w.

In den in Bd. II 504 ff. von mir besprocbenen aolischen Nominibus 
anf -χ·μος (fur -κ-μός) ist -χ - wabrscbeinlicb aucb aus -ξ · entstanden: ob 
sie vom Aoriststamme abgeleitet oder mit einem Suffixe -σμο- gebildet 
sind, stebt dabin.

Die Variante et1 μ v ρ ι χ μ έ ν α ς  Archtl.30 ist wertlos. Das in der mass- 
gebenden Handschrift stehende εομνριομενας wurde boehstens einen Rivalen 
baben in Hesychs Glosse εομνριγμέναι * μεμυριομέναι.

#  fiir δ.
μη&έν Herodas ΙΠ  91 ist nicht ionisch, sondem vulgar- 

griechisch (vgl. μηϋενί Blnschr. 158 *1): vgl. G Meyer Gr. Gr.* 
290. Die ionischeu Quellen aus guter Zeit kennen nur ονδείς, 
μηδείς (oder ουδέ εις, μηδέ είς). Είη ον&είς konnte bei den 
kleinosiatischen Ioniem, die εις sprachen, auf lautlichem Wege 
iiberhaupt nicht entstehen.

tjber die Aspiration im Perfekt (2. Β. μεμίχαται H d t  I 1465. 8« 
δέχαται II 43,,) vgl. die Formenlebre.

t a l a
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2 7 7 .  Zusammentpeffende A sp iratae.

- φ $ -  aus -ψτ- =» -φστ-.

Ιφ & ό ς  „gekocht“ aus * εφσ-τός ) * *φτός: oft bei Hdt. (z. B. 
I  50i i . i3 Π  44δ 7 7 i9 ΙΠ  18s 234) und Hippokr., dessen Hand- 
schriften selten die Nebenformen Ι π τ ό ς  und ε ψ τ ό ς  iiberliefem.

-XX’·
Βαχχ ίον  Inschr. 2 1 β7 aus Eretria: die regelmassige Form 

der Inschriften und Handschriften ist Βακχ-.

-κ#- fiir fur -φ&-.
Ιλεγκβ-έντος Inschr. 177ίο aus Mylasa.
κατ απ &ι μέ ν η ς  Inschr. 79* aus Chios neben καναφ&ιμένων 

Inschr. 421.
Dass -χ#-, -φ&- im allgemeinen von den Griechen als -khth-, 

-phth- gesprochen seien (JSchmidt KZ. X X V III 179), ist genau 
so unwahrsebeinlich wie die von MDull Aspiration der Tenues 
31 ff. GMeyer Griech. Gramm. 3 286 vertretene Anschauung, dass 
die gemeingriechiscbe Aussprache -Jcth~, -pth- war und das in der 
Schrift iibliche -γβ -, -φΟ- nur eine Assimilation „fiirs Auge“ 
darstellt. Die richtige Auffassung scheint mir GMeyee a. a. 0. 
damit anzubahnen, dass er fiir -χ#- -cp&- einen friihzeitigen 
Wan del der Aspirata in die Affrikata und weiter in die Spirans . 
voraussetzt. Die Affiikata ist geschrieben in δεδόκχ&αι Blmchr. 
22186 (κοινή).

-χ-ψ- aus -κ </>-.
Έ κ - φ α ν τ ί δ η ς  Inschr. 21 δ, 'Εκ-φα[ντον] 227, [ί]χ Φη . . .  8ΐ 

ε χ φ ε ρ ε ι ν  42β. ί χ φ α ν η ς  L e Bas Asie min. no. 407. Daneben 
z. B. ίκψορήν Inschr. 25 eg, *Εκφαν(τί)δης Blnschr. 19so u. a. m.

-XX- aus -γχ-.
τνχχάνοι  Arfcemisia-Papyrus n , τυχόνοι^: diese Assimilation 

des Nasals an den folgenden Verschlusslaut ist nicht etwas speciell 
Ionisches.

2 7 8 .  A sp ira ta  vo r A sp irata  der n&chsten Silbe.

Lautgesetzlicli gehen die aus den indogennanischen Mediae 
aspiratae dh bh gh gh entstandenen Tenues aspiratae th ph kh



qh im Anlaute einer Silbe in die einfachen Tenues t p k q fiber, 
wenn die nachste Silbe mit einer Aspirata beginnt

Dieses Lautgesetz erleidet aber in alien Dialekten teils durch- 
gehende,  teils sporadisch auftretende Ausnahmen.

Zu den ersteren gehoren die Komposita, in denen sich im 
allgemeinen eine Aspirata des ersten Teiles mit der anlautenden 
Aspirata des zweiten Elementes vertragt: αμφ-έχω, }χέ-&νμος, 
ί&υ-φα?.?.ος u. s. w. In diesen Fallen ist die Tenuis mit Riick- 
sicht auf den in den meisten Kompositis unverandert erscheinen- 
den Stamm wieder in die Aspirata zuriickverwandelt worden. 
Freilich diirfen wir dabei zweierlei nicht aus dem Auge lassen. 
Es fehlt zuniichst nicht an Anhaltspunkten fur die Vermutung, 
dass vielfach die Aspirata der Etymologie zu Liebe geschrieben, 
aber die Tenuis gesprochen wurde, vgl. W S chulze  KZ. X X X III 
392 ff.: Beispiele fur eine in Zusammensetzungen an Stelle der 
Aspirata auftretende Tenuis fuliren GMeyer Griech. Gramm. 3 
390 und W S ch ulze  a. a. O. an (vgl. z. B. 'Λμπι&αλης Blnschr. 
55 no. 2e aus Delos, Άγ*ι&είδης D ittenberger Syll. no. 367*4 
u. a. m.). Zweitens kann die Aspirata erst dann wieder an die 
Stelle der Tenuis eingeriickt sein, als die griechischen Aspiraten 
bereits tonlose Spiranten geworden waren.

Zu den sporadischen Ausnahmen gehoren diejenigen Falle, 
in denen zwei in benachbarten Silben stehende Aspiraten schein- 
bar unverandert geblieben sind. Hierhin gehoren: 

h & η v Inschr. 5 (altes Alphabet). 
δ ν φ λ ο ς  Inschr. 6 (altes Alphabet).
&aq>&ijvou Hdt. in a ΓΕ 81 β (ταφηναι b), τε&αφαται  in 

a VI 103i4 (τετάφαται b).
Von Fallen wie όλιγαχόϋεν Hdt. I ll 96 s oder Χεφρήνα a (Χεβρ- b) 

II 127,8, agypt. Name, sehe ich ab.
Man pflegt diese Ausnahmen zum einen Teile so zu erklaren, 

dass die erste Aspirata aus etymologischen Riicksichten fur die 
Tenuis wieder eingesetzt wurde: in der That kann das bei ε$ί- 

(Stamm &e-) und ε&όφ&ψ (zu &άπτω, &άιpcu, τε&αμμαι, 
δαητός) der Fall gewesen sein, ebenso wie z. B. bei altatt. 
όροφος.

Fiir &νφ?*ός versagt aber diese Erklarung, da andere Ab- 
leitungen von diesem Stamme nicht bekannt sind. Man will des- 
halb das #  durch eine nach dem Aussterben des Aspiraten- 
gesetzes eingetretene Assimilation des r  von τυφλός an das φ

m
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entstehen lassen. Dieses ersclieint mir aber nur unter der Be- 
dingung moglick, dass & und φ bereits Spiranten und nicht mehr 
Aspiratae waren.

D en  e ty ra isc h e n  N am en  Θ ι μ ό - ν ο & ο ς  B lm c h r .  1 9 377 s e tz t  GM e y e r  
dem  a tt is c h e n  Τιμό-νο&ος CIA. IV  no . 446 a  I I  & g le ic b . E in e  A ss im ila tio n  
lib e r  d re i S ilb en  b in w e g  is t  a b e r  au ffa llig : so llte  L e n o r m a n t ’s L e su n g  zu- 
v e rla ss ig  s e i n?

279. Angebliehes „Umspringen“ dep Aspiration.
In den folgenden ionischen Worten ist die Aufeinanderfolge 

von Tennis und Aspirata eine andere als im Gemeingriechischen. 
Man pflegt das so zu erklaren, dass, nachdem das gemeingrie- 
cliiscbe Gesetz von dem Wandel einer Aspirata vor einer Aspi
rata in die Tenuis abgeschlossen war, nachtraglich wieder eine „Assi- 
milation“ der Tenuis an die Aspirata stattfand und dass die so 
entstehende Doppel- Aspiration weiterhin wiederum aufgehoben 
wurde, wobei die durck Assimilation entstandene Aspirata der 
alten Aspirata gegeniiber das Feld behauptete. Diese kompli- 
cierte und zwei einander widersprechende Lautneigungen des 
Griechischen voraussetzende Deutung kbngt mir nicht sehr wakr- 
sckeinlick. Etwas Besseres und vor allem Sichereres lasst sich 
al>er zur Zeit nicht bieten.

αχαντος  Gregorius Cor. 414 wartet noch auf Belege: vgl. 
dagegen avxtv&a Hdt. I I  75*. 5.7 961.3 IY 72ao, ακανθώδης 
I 126s.

βάϋ ράκος =  βάτραχος ist nur durch die Grammatiker als 
ionisch bezeugt (Belege s. oben S. 273): inschriftlich und hand- 
schriftlick sind bis ietzt nur βρόταχος und βάτραχος iiberliefert, 
das Nlihere oben S. 272 ff.

εν&αντα, εν & εν τ εν =  att. ενταν&α, εντεν&εν: beides oft 
bei Ilerodot (jenes z. B. II  302o 567 63n 6821 106i8 141,» 
151 β 160c 1699 , dieses II  25,4 8623 102« 1036 1099 18115) 
und εν&αντα Artemi si a-Papyrus e. Die iibrigen Quellen haben τ  
vorn, & hinten: z. Β. εντου&α Inschr. 2517 aus Oropos, ενταν&α 
Semon. 231 Aischrio la Herodas I I I  33, Εντεύθεν Hippokr. A 
VI 96i4 u. s. w. Als Mittelstufe pflegt man att. iv&av9ol 
CIA. IV 1, faec. 2 no. 27bi8, Ιν&αν&α CIA. IV 2, no. 841beo 
zu be track ten. Die Einsetzung der Aspirata statt der Tenuis in 
erster Stelle kann durch tv&a, εν&εν veraulasst worden sein.

&εντ ιν  σκαράδιν. 'ΐπηώναξ Hesyck: dagegen τεν&ίς  
Semon. 15. Die Herkunft des Wortes ist unbekannt. Lewy’s

\%i rr-
1 * ·I/*
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Ableitung (Fremdworter 18) aus aram. dejuta „Tinte“ iiberzeugt 
nicht

διατάζει· εμπαίζει, χλευάζει Hesycb ist nicht als ionisch 
iiberliefert, vgl. τω&άζω Hdt. Π 60s.

xi&av,  κι&ωνίσχος =  gemeingr. γιτών, χιτωνίσχος: aus 
Samos Inschr. 169is.ie.i8 28; Herodot I 813 155ig 195*.3 Π 
81* V 8717 1062β VI 125ι0 VII 913 V m  996: das I 50* in 
A. VII 613 in a b und an den iibrigen Stellen (VI 125η VII 
75* 90* 139* IX 22n) nur in b als Variante auftretende γιτών 
ist von Herodot nicht geschrieben. Das bei Anakreon 59 iiber- 
lieferte χιτώνα ist wahrscheinlich in χιτώνα zu andern. In den 
attischen Inschriften erscheint um die Mitte des vierten Jahr- 
hunderts χιΰωνίσχος CIA. II 754? 7567 neben χιτωνίσχος Π 
754i* 756so und χιτωνίσχος CIA. II 759 ππ IV, 2, 716bis 
u. a. Als urspriingliche Fonn dieses Fremdwortes (vgl. hebr. 
fatdnet) betrachtet GM eyer Griech. Gramm. 3 χιτών CIA. Π 
764* Sophron 62 BCH. XIV 480 u. a. m.: doch lassen sich 
sowobl x i l h o v  als γιτών schwer daraus ableiten.

χν 9 ρ η ,  xv &ρος, χν&ρίόιον,  von den Grammatikern (vgl. 
z. B. Choerob. 635*6 Etymol. Magn. 454^?) wiederholt als ionisch 
angefiihrt sind in den Quellen seltener als die Formen mit χυτρ 
vgL χντρίς Hdt. V 889 (von Χντρονς YTL 17614 ist abzusehen), 
χυτροπόόιον Hipponax 25 B erg k  4 (bei Pollux), χιπρίνον Htppo- 
krates in θ VIII 2849. is. 16 2861.9 2883.4 neben χν&ρίδιον in 
θ  VII 39420 (in χρι9ίόιον verschrieben VII 396s. 4), χντρη 
Herodas VII 76 neben χν&ρη Fragm. 14 (Stobaeus). GMeyer 
Gr. Gr. 3 283 geht von der Mittelform χνΰρίς Oropos Έφ. άρχ. 
1889, 9, 13 aus. Doch konnen χύ&ρη χν&ρος mit dem Suffixe 
-£ρο- gebildet (χν&ρ- also nach gemeingriechischem Gesetze aus 
*χν-&ρ-) und von χντρη γντρος (Suffix -τρο-) lautlich ganz unab- 
hangig sein. Der Stamm κΓ-#ρ- land sich auch ausserhalb lo- 
niens, vgl. M e is t e r  Herodas 865 G M ey er  a. a. 0.

Φίττων  aus Keos BInschr. 44a7 wird von B ech tel  sehr 
ansprechend mit Πιτ&ενς aus Ephesus Blnschr. 151 (dazu 
Πιτ&ίς Milet Coins Brit. Mus. Ionia 192, Πίτ&ων Magnesia 
ebenda 161) und Πι&είόης aus Keos Blnschr. 44aio verbunden: 
att Πί&ων CIA. I 4332β 434ie. Das bootische Φί&ων Samml. 
GDI. 350 kann auch einera Πεί&ων gleichgesetzt werden.

Χαλκ- und χαλχ- „Erz“ aus uispriinglichem χαλχ· (vgl. 
altbulg. zelezo, lit. gdez)s: westeurop. ghdgh-, glwlgh-) sind beide
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als ionisch bezeugt: neben χαλκός, Χ αλκίς , Χαλκιδέίς in Ιη- 
schriften und Handsehriften steht Herodofs Καλχηδων IV 85s 
144*. $ V 26s (Καλχ- b : Χαλκ- a VI 33?). In altattischen 
Inschriften vor dem Jahre 400 sind die drei Formen καλχ- : 
χαλχ- : χαλκ- vertreten vgl. M e i s t e r h a n s  2 78 fi.

t

V. D ie Doppel-Konsonanten.

280. Z.

Dass ζ im Ionischen als tonender Sibilant (weiches s) ge- 
sprochen wurde, machen der Ubergang von di- in ζι- (d. h. di ) 
zi) und Schreibungen wie σμαραγόος Inschr. aus Chios Paspatis 
30, Ζονζόλου Karer Inschr. 17219 u. a. m. wahrscheinlich. Fiir 
den urspriinglichen vorhistoriscben Lautwert von ζ (vgl. iiber den- 
selben B lass Ausspr. 3 112 ff. G M e y e r  Gr. Gr. 8 371) folgt 
daraus natiirlich nichts.

Das iiberlieferte δ σδόμενος Xenophanes le ist ein ungliick- 
lich angebrachter Aolismus der antiken Text-Recensoren: der 
Dichter selbst scbrieb οζόμενος.

Ca- =  gemeingr. da-.

ζάπεδον  „Boden“ Xenophanes l i  und Inschr. 62s aus Paros 
(Epigramm) ist in seinem Verkaltnisse zu δάπεδον nicht klar. 
Nach G M e y e r  soli ζ- hier, wie in verschiedenen Fonnen dori- 
scher Dialekte, ein unbeholfener Ausdruck fur die Assibilation 
von d- zu d- sein: dock bildet das u- aus dt- in Phokaia (s. 
unten) keine treffende Parallele, da diese Entwicklung von δι- in 
fo- sich eher der Assibilation von τ ι- in 01- vergleicht.

ζα- aus dia-.

Die aolische Entwieklung von διά : djfa- zu ua- war nicht 
ionisch. Die in ionischen Quellen vorkomraenden Zusammen- 
setzungen mit ζα- sind der homerischen Sprache entlehnt oder 
nachgebildet: ζ ά π λ ο υ τ ο ς  Hdt. I 32*6·

H o f f ma n n ,  die griechieehen Dialekte. Ul. 39
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Li- aus δι- (di- ) zi-).

Σ ε γ ε σ τ α ζ ί η , 'ΕρνΥ.αζίη Inschr. 181: nach M e i s t e e  Philol. 
X L IX  607 ff. Bildungen mit dem Suffixe -άδιος.

Ζιονν[σιος]  oder Ζιός Goldstater aus Phokaia M e i s t e e  

a. a. 0 . BKeil Hermes X X IX  279.
Phokaia war die M atterstadt von Segesta.
Die Assibilation von St- zu ζι- (zi-) ging durch die Mittel- 

stufe di

ό- aus
Ja[y/.).a lov ] Inschr. 10s, Bewohner der Stadt {Αο̂ υΧ ύ̂ ί 

=* gemeingr. Ζάγύ.η, Ζαγ/Χαίος bei Hdt. Nach Thukyd. VI 5 
war ζάγ%).η ein einheimisch-sicilisches Wort.

In μ ί δ ε α  „Scham“ Archil. 138 ist δ nicht aus ζ (μεζεα Hesiod Erga 
513, μεζός· aiSoTov Heeych) hervorgegangen, vgl. μήδεα und altbulg. mqdo 
„Hode“.

δ ο ρ κ ά ς  HcU. VII 69e iet wahrecheinlich volksetymologiscbe Umge- 
etaltung (δέρκομαή von ζο ρκ ά ς  Hdt. IV 192a, das dem Keltischen yorch 
„Ziegeu (aus *jorkos) urverwandt vgl. F ic k  W5rterbuch II 4 224, aber 
auch aus dem Keltischen entlehnt sein kann, vgl. Τορκες* των δορκάδων 
ζώων, ενιοι δε ηλικίαν Ιλάφου Hesych und ΐορχος bei Oppian.

281. 8.
Der Doppelkonsonant ξ wurde von den Ioniem als yo (chs) 

gesprochen. In den alten Alphabeten ist er teils durch XS, teils 
durch BS (As), teils durch -f und Ξ wiedergegeben.

Die Schreibung B beweist, dass B im Altioniscben genau den glei- 
chen d o p p e l t e n  Lautwert besass wie z. B. das A im Althochdeutschen, 
d. h. dass es im Silbenanlaute den Hauchlaut, im Inlaute vor Konsonanten 
aber die tonlose gutturale Spirans ausdruckte.

XS: aus Naxos 'Λλγσψωρ Inschr.34, Νάχσιος 34; aus Paros 
ενχσάμενοι 62s, αυχσε 62*, erganzt ε(χσε)?νοίησεν 61s; aus Thasos 
e[χσ^εφερον 67 2 (der Verlust von zwei Buchstaben ist ge- 
sichert).

B*: aus Naxos Nahaiov Inschr. 30s, εΤισοχος 5, 0>hQahoov$, 
Νάΐιαιος 31s; aus Amorgos im altnaxischen Alphabete lAXshaoi 
oder *AXhaoi Inschr. 43.

+  oder X: aus chalkidischen Kolonieen Τύξις Inschr. 7 a, Ξάνθος 7 a, 
Ξανΰώ 7 c, Ξανϋώι 7d , ενξάμην 8, άρξηται 164; haufig auf den Bleitafel- 
chen aus Styra BInschr. 19.

£ :  aus Milet Άναξίλεως Inschr. 1184, Αναξιμάνδρον 119, Έρμησιά- 
ναξ 122.
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Ion. ξ  ** gemeingr. σσ: att ττ.

δ ι ξ ό ς  =  gemeingr. δ ισσός, att διττός: Anakr. διξηισιν 88 
(iiberl. Hdt. διξός ΙΠ  32ι, V II 70s, Λ 6 »' Π  76δ,

Π  44,8 93,5 169si Y 5 2 u  ν Π 5 7 7, &£cJvVII205i V III  
14212, διξονς IX  742, διξός V 40β 52ίο η. a.

τ ρ ι ξ ό ς  =  gemeingr. τρισσός, att τριττός: Hdt. τριξό 1 171 ίο 
Π Ι 9ΐδ, τριξός IX  862 u. a.

Lautlich stehen die Fornien mit -σσ- und mit -ξ- einander 
nicht gleich: δ ισσός und τρισσός beruhen auf * διχ-ίός * τριχ-ip ς 
(vgl δίχα, τρίχα), διξός und τριξός dagegen auf * διχ$-ίός ) 
*διχσός, *τριχ&-ΐός ) *τριχσός (vgl. διχ&ό, τριχ&ό) , ebenso wie 
das von Aristoteles Metaphys. X II, 2, δ bezeugte τετραξός auf 
*τετραχ&-ίος ) *τετραχσός (vgl. τετραχ&ά).

WSchulze KZ. ΧΧΧΙΠ 394 fuhrt zwar τετραξός auch auf *τετραχδ-χός 
zuruck, will aber in διξός und τριξός lediglich Analogiebildungen nach 
τετραξός (ohne die Mittelstufe *διγβ-χός *τριχ&-χός) sehen, da dae Suffix 
-ξός =  *-γβ-ίρς ursprunglich auf die Yierzahl beschrankt gewesen eei. 
Das Letztere ist moglich, wenngleich die Nebeneinanderstellung yon 
τριττός und τετραξός an der angefiihrten Stelle des Aristoteles nicht so 
beweisend ist, wie WSchulze annimmt. Doch steht, selbst wenn die ur- 
apriingliche Reihe *διχ-χός =  δ ισσός, * τριχ-χός =  τρισσός, * τετραγ$-\ός =  
τετραξός lautete, der Zuruckfuhrung von διξός auf * διχ&·χός kein Hinder- 
nise im Wege, da diese Nenbildung ja  zu einer Zeit entstanden eein kann, 
■ale noch * τετραχβ-χός gesprochen wurde.

IJbrigens mache ich denjenigen, der mit WSchulze in διξός τριξός 
Analogiebildungen sieht. auf das von mir in BB. XXI 145 ff. nacbgewie- 
sene ionische ά η α ξ ο ί ,  ά.ταξά  „eingularis“ (Hdt. II 79, VII 96e und bei 
Hesycb) aufmerkeam, das yielleicht noch eher ale τετραξός den Ausgangs- 
punkt fur διξός, τριξός bilden konnte.

ξ (neben σσ) =» kar. *-χ$$-.
Von dem kariscken T, das die Ionier mit σσ oder σ um- 

schrieben, ist deijenige karische Laut verschieden, den das grie- 
chische Alphabet durch ξ, ungenauer und seltener durch σσ aus- 
driickte. Er war seiuem Ursprunge nach wahrscheinlich ein 
palatalisierter Guttural und wird dem lykischen -x«s- ahnlich ge- 
idungen haben. Seine Belege in den ioniscken Inschriften sind:

Β ρ ν α ξ ι ς  Blnschr. 104i8.i7.so. 4 7 , von dem Schreiber selbst 
aus Βρνασσις nacbtraglick geandert Ebenso Βρναξις Pausanias 
I  40, 6 , >Εψημ. άρχαιολ. 1893, Taf. 6 (Atken), P aton-H ic k s  
Inscript of Cos S. 307 (Munzleg.) u· a. m.: dagegen Βρνασσις 
CIA. Π  3036.

89*
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κι ξόλλης  „Seerauber“ : Inschr. 105Bi9 (damach erganzt 
[κιξα])Λενοι in derselben Zeile), Demokrit γαξάλλψ Mor. 161 ed. 
N a t o r p , vgl. Hesych κι£αλ(λ)αι · γΧέπται, κιξόλ(λ)ης' φώρ 
κλέπτης αλαζών, κιξαλλία* πασα κακοτεχνία. Mit σσ wird das 
Wort im Compendium ΙΠ  § 25 (s. oben S. 208) angeftihrt: 6 
μέν νΙΑπτης /.ιττάλης (d. i. κισσάλης). Ich halte das Wort 
nicht fur griechisch, sondern fiir lykisch-karisch.

282. Ψ .

Der Doppelkonsonant wurde, wie seine Schreibung in den 
alten Alphabeten beweist, von den Ioniem bald als -πτσ-, bald 
als ~q<f- gesprochen.

Als -P i-:  aus Styra Χάροπς Blnschr. 1996, aus Amorgos 
im alten Alphab. Λαμπσαγόρεω Inschr. 46, aus Priene im gemein- 
ionischen Alphabete άναγράπψαι Inschr. 115s (oder ist das 
als άναγράπψσαι gesprochen worden, vgl. δεδόκχ&αι Blnschr. 
221, 6?).

Als - Φ * - : aus Kume im alten Alphab. κ?Αφσψ Inschr. 6, 
aus einer chalkidischen Kolonie im alten Alphab. Μάοφσος 
Inschr. 7 g, aus Styra im alten Alphab. Μοφσίδης Blnschr. 19,63, 
aus Thasos im alten Alphab. ίσ-οφσόμε&α Inschr. 68.

Die altesten Belege for * =  ψ sind Ψαμματίχωι Inschr. 112, ραψωι- 
δός Inschr. 178.

Der Wechsel eines anlantenden ψ· mit σ· (z. B. ion. σώχω neben 
gemeingr. ψώχω) hat sich nicht erst in den einzelnen Dialekten heraus- 
gebildet, sondern war bereits urgriechisch, wenn er nicht gar schon vor 
die Entwicklnng der eoropaischen Einzelsprachen falit, vgl. Kretschmer 
KZ. XXXI 419 ff.



Sachregister.
Die Inhaltsangabe S. VI—VII ist als Erganzung des Sachregisters 

gedacht.

A b l a u t :  von ε ζη η  263, ιε zu i 269, 
o z u e  271, o zu ω 279, * zu «  283, 
ρν zu go 289, & zu a 302, η zu a 
240—244 304 313 336—339 356, 
η ZU dor. a 337, η zu av 431, ηι 
zu at 351, to zu a 244 363, ω zu 
6 363, ω zu η 363, ω zu o 365, ω 
zu αν 366.

A c c e n t :  geechliffener und ge-
etossener 437, Gegenton 238 239 
295.

A e o l i e m e n :  -o<o- 428, -ana- 445, 
φαννο- 582.

A o r i s t e  λαψαι 240, λαξασϋαι (λαξις) 
241, πλεκήναι 247, neben
έ^σαι 301 ff.

A p k a e r e s i s  237.
A p o k o p e :  av- 296, παρ- *ar- 298.
A e p i r a t a e :  -χμ- aus -ξμ- 604, zu- 

eammentreffende Aspiraten 605, 
Aepirata vor Aepirata 605.

A s e i b i l a t i o n  563.
A s s i m i l a t i o n  von Vokalen benack- 

barter S ilben: a aue s vor a 237 
238 250 252, a aus o vor a 273
275, e aue a vor ε 247 254, ε aus 
a binter ε 233 251 252, o aus a 
vor v 275 276, o aus a vor ο ω 
238 256 276, o aus a hinter ω
276, o aus ε vor v 255 271, o aus 
ε vor o ft) 271 272, o aus ε hinter 
o 255, o aus v binter o 279, t aus 
v  vor i 291, v aue o binter v 287, 
v aus * vor v 292.

A t t i e c h e e  a purum 341, aucb v o r  . 
ε 342, Cbronologie seiner Ent- 
wicklung 343, bei Solon 345.

A t t i c i e m e n :  308 328.
A u s g l e i c b u n g  derStammesformen 

im Nomen : 231 232 244 245 247 
250 252 254 255 256 267 271—273 
276 279, — im Verbum 234 255.f

A u s s p r a c h e :  dee η ale & und e 
332 ff., des t als ε 261, des v ale 
u 286, des unechten u  und ου 
384ff., des av und εν 428ff., des 
ov 435, des f  609, dee £ 610, des
ψ  612.

D e h n u n g  in der Kompositionsfuge: 
η : d aus d 354, ω aus o 365, η 
aus ε 337; unterblieben 280 303 
304.

D e n o m i n a t i v a  auf -&>: lautge- 
setzlich aus -άω 245.

D en  t a l e  598, aus urspriinglicben 
Labiovelaren 692, d aus £ 610.

D i p b t b o n g e ,  u n e c b t o :  Aus·
spracho 384, Entwicklungsphasen 
386, Kiirzung 388. 
u  durcb Ersatzdebnung 389 ff., 
durcb Ersatzdebnung oder Kon- 
traktion 398 ff., durch Kontraktion 
402 ff. 464 ff., durcb Versiktus 406. 
ov durch Ersatzdebnung 407 ff., 
durcb Kontraktion 415 ff. 489 ff., 
aus εο 476, aus o gedebnt 416, 
metrisches ov =  o in Prosa 416.

D i p b t b o n g e ,  kurzvokaligo e c k t e :



614

at ffir d 423, mit c wechselnd j 
423, aus σ vor Vokalen 424, at! 
Tor Vokalen 526. !
ct 424, Wandel in * 426, ans ηι : 
426, ane c vor Vokalen 426, ει vor ; 
Vokalen 528. I
ot fur o 427, aolisch 428, ans oj 
vor Vokalen 428, oi vor Vokalen 
531.
av als ao 429, als aFv 430, ab- 
lantend zn η 431, s ta tt ω 432. 
εν als εο 432, mit av wechselnd 
434, vor Vokalen 533. 
ov Auseprache 435, s ta tt av 436, 
εον fur co 436. 
vi vor Vokalen 533.

D i p h t h o n g e ,  die l a n g v o k a l i -  
g e n :
urgriechisch noch erhalten 437, 
verschieden entwickelt nach der 

* Qnalitat des Accentes 437, -ήι im 
Dat. Sg. 438, verkurzt zn -ct und 
-η 439; -ηι 3. Sg. Konj. 441, ver- 
ktirzt zn -ct und -η 442; -ωι im 
Dat. Sg. 440, verkurzt zn -ot 440, 
ans -aoi 456; ψ  und ωι dnrch 
Formenansgleichnng443; aolisches 
ωιο ans cova 445, ην 445, ων 446.

D i s s i m i l a t i o n :  ρ schwindet vor ρ 
274 586.

D o p p e l - K o n s o n a n t e n : ζ  Aus- 
sprache 609, aolisch 609, neben 6 
609, aus S vor i 610 — ξ Ans- 
eprache 610, fur σσ 611, fQr ka- 
risch -χ88- 611 — ψ 612.

D o r i s c h e  Dialektformen- und W orte 
307 308 328.

E i n s i l b i g e  Nominalformen m it ge- 
dehntem Vokale 309 416.

E l i s i o n  536.
E r s a t z d e h n n n g :  

ao aus dvo 311, av ans a t ' / '312,
, άρ aue αρF  312, «1 aus aXF 314, 

ax ans uxF  316, angeblich a ane 
auF 317.
ην ημ ans asn asm 358, ans ans 
Sms 358; ηρ ans for 360, ans Srs

361; ηο ηι aus auso ausi 361, 7 ana 
t 372, tv ans ΐγν 373. 
tiv ans ενί 389, ans ενF  391, ana 
ενσ εον 390, ειμ ans εμσ εομ 390; 
ctp aus ερΐ 393, aus ερF 395, ana 
εFρ 396 398, ans ερο 394; &λ 
ans ελχ und ελσ εσλ 394, ans εF?. 
398 ff.; u  ans s{pF) 401; uo aus 
ενο 401; ow  ans ovF 407; ονρ aus 
op/* 408, ans ορσ 410; o il aus o /S  
411; ord aus o6F 412; ovo aus 
ooF 412, ans ovo 414.

F n t u r a :  λάψομαι 240, Χάξομαι 241r 
δαξομαι 242, χτενεω 254.

O n t t u r a l e :  Koppa 591, xvavov 592r 
xx  592; die nrsprunglichen p-Lante 
vor hellen Vokalen als Dentale 592, 
ale Labiale 593, als Gutturale 594; 
βδε- ans ge- 594; xo- 595.

H i a t n s :  bei den Dichtem 535; 
echeinbar dnrch Van bedingt vor 
oi 558, vor &ναξ 559.

H y p h a e r e s i s :  von a 451, von ε 
461 468 476 479 480 482 485, von 
o 489 492.

K o n t a m i n a t i o n  von η(ω) und «7 
zn ά 325.

K o n t r a k t i o n  von 
«« in « 319, «c in « 321 450, άη 
in « 323 452, au  in a 323 451, 
act in eft 324, — do in ω 453, acrtt 
in ω 455, do> in ω 456, dot in ωι 
457, — «Γ in at 457. 
cd in η 458 459, cat in ηι 463, — 
εε in u  402 464 ff., εει in ft 469, 
cct in ct 474, εη in η 469, — εο 
εσυ εω ζη εο εον εω 475 ff., cot zn
οι 486, εΐ zn ct 487, εν zn εν 488. 
od ζη ω 369 488, οε zn ον 415 
489, οει ζη ου 493, — οη ζη ω 
369 493, — οο ζη ου 414 494, οον 
ζη ον 497, οω ζη ω 497, οΓ ζη ot 498. 
ηκ ηε ηει ηη ZU η 505 506, ηαι 
ηει zu ηι 506, η ΐ ζη ηι 507. 
ωα ωη ωο ωον ωω ζη ω 508, ωΓ 
ζη ωι 509.
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K r a s i s  beim Artikel 537, beim Re- 
lativ 539, bei πρό 539, bei καί 540, 
bei ώ 542, bei ή δή επειδή ήδη 
οντω εγώ 543, bei μεο μοι und in 
einzelnen Fallen 544.w

K u r z u n g  von V o k a l e n :  η zu ε 
264, ω zu o 281, u  zu ε 388 391 if. 
395 403, ou zu o 407 ff. 413 492, 
dm  do  zu iai io 465, ·ήι zu ·ει 
438 442, zu -η 439, -ώι zu -ot 440, 
-ώι zu ώ 439.

L a b i  a l e :  ursprunglicbe 599, mit 
Dentalen wechselnd 599 600; aus 
Labiovelaren 592.

L a b i o v e l a r e ,  urspriingliche 592.
L e h n w o r t e  m it η aus a 340.
L i q u i d a e :  λ fur ρ 585, λρ fur ρ 

585, Metathesis 585, ρ neben ρ 
274 , 586, ρρ 587, λλ 589, λ neben 
ν 589.

M e t a t h e s i s  der Liquidae 585.
M e t r i s c h e s :  Ktirze dee Vokales 

vor Muta +  Nasal 580, vor Muta 
+  Liquida 584, vor κτ- 599; me- 
trisch gedehnt sind a aus « 310, Γ 
aus X 379, u  aus ε 406, ον aus o 416.

N a s a l e :  vor Verscblusslauten 579, 
ausgestossen 579, v vor μ λ ρ 580, 
-ν-σ- 580, -σ-ν- 581, ·μμ~ -νν- 583.

P a l a t a l i s i e r t e  L a b i o v e l a r e :
- durch Dentale vertreten 592, in 

persiechen Namon 593.
P e r f e k t e :  ΜΧΐψμαι ΧεΧάβηκα 241.
P s i l o s i s :  s. Spiritus asper.
R h o t a c i s m u s  576.
S i g m a :  fiir a tt. τ 563, aus τ vor i 

563, neben ξ und ψ 564, σβ οκ 
στ σμ 565, Χσ ρσ 567. — Doppel- 
Sigma: aus -σ-σ- 568, aus -τ-α- 
569, aus hi y j x f  570, aus τχ ΰχ 
571, aus o f  573, aus -v c- 573, 
att. tt 574, kari6cher Laut 574, in 
Lehnworten 575, aus a vor Kon- 
sonanten 576.

S p i r i t u e  a s p e r :  in Kleinasien ge- 
schwunden 545, in Zusammen- 
setzungen 546 549, inschriftliche

Belege 546, bei Archilochos 549, 
bei Herodot 554ff.; Psilosis in- 
schriftlich 547, bei den Dichtern 
550, bei den Prosaikern 551, bei 
Herodot 552.

Su f f i x e :  -ερος und -αρος 251 254, 
-ελο- und -αλο- 252.

S v a r a b h a k t i  -αρα- 296.
T e n u e s  fiir Aspiratae 600, m it Me- 

dien wechselnd 603.
U m e e t z u n g  d e r  Q u a n t i t a t :  

509 ff., εΰ aus ηά 513 519, εη aus 
ηε ηη 514 519, εω aus ηο ηω 514 ff. 
520 ff., εϊ aus ηϊ 518, οω aus ωο 
ωω 524, οη aus ωη 524, οϊ aus 
on 525.

U m s p r i n g e n  d e r  A s p i r a t i o n  
607.

Va u :  im Anlaute, falsch gelesen 
557, Dorismus 556 557, sekundar 
557, in einem fremden Namen 558, 
scheinbar Hiatus fiillend 558, in- 
schriftlich fehlend 559, bei den 
Dichtern fehlend 560; im Inlaute 
562.

V o k a l e ,  e i n f ach e .
« s ta tt  ε 231, s ta tt o 238, im 

Wecbsel mit v 238, s t a t t « 239, 
s ta tt η 239, s ta tt ω 244, aus at 
vor Vokalen 526.

ε gemeingr. 245, aus a vor o 245 
267, aus « vor « 246, s ta tt  « 
inlaut. 247, s ta tt « auslaut. 253, 
s ta tt dor.-aeol. « 254, s ta tt  o 
255, aus X 257, to  aus to 262, 
im Ablaut zu η 263, aus η ge- 
kiirzt 264, im Wochsol mit a t 
266, s ta tt ει 268, aus ει vor Vo- 
kalon 528, aus εν vor Vokalen 
533, ιε im Ablaut zu i 269. 

o im Ablaut zu e 271, aus ε 271, 
alter ale ii 272, aus « 275, neben 
« 278, neben oi 279, im Ablaut 
zu ω 279, s ta tt ω in Kompositis 
280, aus ω 281, aus ot vor Vo
kalen 531.

t aus ε 282, ablautend zu ει 283.
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v  Aussprache 286, aus o 286, ρν ’ 
ablautend zu go 289, Verhaltnis 
zu < 289. |

Schwa: Klangfarbe als o 292, Stel- 
lung (ao : ga) 293, abhangig vom 
Accente 295, ale αρα 296.

« TJrsprung 298, angebliches « 299, | 
aolisch-dorisches ά 305, im Dia- j 
lekte Enboias 307, aus a ge- j 
dehnt 309, metrisch aus a ge· j 
dehnt 310. durch Ersatzdehnung j 
(e. dortl, durch Kontraktion (e. j 
dort), kontaminiert aus η(ω) und 
6 325, in nicht-griechischen 
Worten 327, in Worten anderer 
Dialekte 328.

a nnd e im alten Alphabets 332, 
Lantwert 333.

η : e im Ablaute zu « (s. Ablaut), 
aus ε gedehnt in Zusammen· 
setzungen 336, e ta tt ει 337. 

η : 5 Beginn seiner Entstebung 
aus « , attiecbes « purum 341;

η hinter ε 347, hinter * 348, 
hinter g 349, hinter v 352, in 
anderen Fallen 352, in Kompo- 
sitionsfuge aus a 355, im Ab
laut zu ά 356, wechselnd mit 
co 357, mit at 357, aus a ge
dehnt 358 ff. (s. auch Ersatz
dehnung) , durch Kontraktion 
362 (s. auch Kontraktion). 

ω im Ablaute zu ε 363, zu a 363, 
zu η 363, zu o 365, aus o in 
der Kompoeitionefuge 365, aus 
εω : ηο 366, ablautend zu av
366, s ta tt ov 368, durch Kon
traktion aus oa οη (s. dort). 

ϊ  ersatzgedehnt 372, aus Tt 374. 
s ta tt ιε 374, ffir t  379, metrisch 
gedehnt 379, aus ει 380. 

v 382, s ta tt v 383.
Y o k a l k h r z u n g s g e e e t z  509 (s.

auch Umeetzen der Quantitat.
V o l k e e t y m o l o g i e  238 270 328).

W ortregister.

δγαρρις 237 
Άγβάτανα 238 
Άγε- 244 
άγεόμενοι 267 
-άγίζω 552 
Άγκιϋείδης 606 
άγλω- 454 
-αγλών 456 
άγχιβασίη 243 
άγχιβατέΐν 243 
άδαεϊς 452 
άδάξω 275 
-άδεΊν 552
άδελφεή, *φή 473 474 
Λδελφεός 481

I αδής 323 453 
αδίη 323 
αεϋλον 322 450 

! άεί 526 
j άείδω 324 453 

άεικέλιος 325 
άεικής, ·κ(η 325 
άεΐραι 452 
δείρω 324 452 
οίκων 451 
άείπτον 322 451 
αενάοντα 317 
όίνναον 582 
άεξω 323 450 

I άεργος 322 451

aFvxov 20 430 557 
ΐΛΚροΙων 585 
άηδής 452, -Ιη 323 
άηδών 323 452 
αήρ 342 352 
αϋάναχος 310 
ά&άρη 343 
ά&λον 322 451 
ά&ρόην 493 
ΑΤγϊρα 380 

. αϊδαομος 423 
ϊΑΐδης 318 499 J  αι»ω 324 433 
j aUt 526 
t αΐίλουρος 269

ί
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αϊετός 318 
ΑΙήταο 306 
αικέΧιος 325 
αίκίη 325 458 
αΐκίζω 325 
-αίρέω 552 
αίρω 324 
ΑΤσκραος 602 
ΑΤσσχρος 576 
άΐσσω 318 
αίσνμνάτας 290 
ΑΙαχρνβίων 287 
αϊχμάτά 306 
άκανϋα 607 
άκοή 493 
ακοΧονΦήοας 310 
ακων 322 451 
ΑΧεΗοοΐ 610 
αίΛότης 320 
άλέονσι 320 
ά)*ωρή 485 
αΧής 320 450 451 
*ΑΧΦημενης 351 
αλίζω 320 
«λιι? 320
ΑΧικαρναεενς 328 574 
ΑΧικαρνησσός 328 340 
-άλίοκω 552 
Αλκμεών 524 

' άλλάντα 322 451 590 
άΧΧνραί 239 
άλοργίη 52

610
αΐώναζ 311 314 
ό/ζ 296
άμβοΧάδην 297 
άμβώσας 297 
άμεΐνων 389 425 
Άμηστρις 328 
άμιφρός 485 
αμμορος 306 582 
Αμονργιος 288 
&μπαυαις 297 
άμπανοτήριος 297 
ΑμπιΦάΧης 606 
Αμπρακιήτης 357 603 
αμπωτις 297

ΑμνΦεών 524 
Αμφιάρεως 515 
Αμφικτνονες 290 
άμφισβασίη 242 
άμφισβατέω 242 
άμφιο βατός 242 
αν 296
άναβαΦμός 599 
άναγράπψαι 612 
άνάΧ,ίσκω 320 450 

603
άνηΦος 583 
ανρρ 310 
άν-ηρίΦευτος 336 
άν-ήρικτος 336 
άννησον 583 
Αννίκης 583 
^4νησστασί£ 576 
όοζβι} 457 
άοΐκητος 457 
ΑότοκΧήος 468 
άπαξοί 611 
-απ^ρ 552 
άπερρώγαοι 562 
άπΧετος 264 
άπΧητος 264 
από δ αρ μα 237 
άποδεδέχφαι 261 
αΛΓοόοζννντες 260 
άποδέξαι 261 
άποδέξαοΦαι 261 
άπόδεξις 261 
άποδέξω 261 
άποδεχφηναι 261 
ΑπόΧάξις 241 
ΑπόΧΧων 270 
άποχειροβίοτος 279 
άππαλλάζειν 237 
-άπτω 552 
αρ- (aue όίζρ-) 323 
<5ρ« 344 
αρα 325 
άράομαι 313 
Άργεννον 582 
αργός 322 451 
αρειάω 313 
•άρεος 510

αρή 312 
*Αρηι 505 
ΆρηίΦονς 501 
άρηίφατος 501 
-αρης 331 
Αρης 304 
Αρή τη 312 
αρητος 313 
αρφη- 322 451 
άρζ- 237 
αριστον 321 450 
-αρμόζω 552 
-αρπάζω 552 
άρρηκταν 562 
άρρωδέω 238 588 
άροην 567 
άρσιχος 567 
ϋ^ρτα^ρεν^ 586 
άρτοκόπος 598 
ΜρΓο£«ρ£τ7£ 277 
άρω&3? 237 
άσβόΧη, *0£ 565 
αστ; 304 
άσσον 311 
άστηΦι 297 
άστραγάλη 294 311 
άστρα^άίος 294 
«τι; 239 
«π? 320 450 
άτρνγηφάγου 276 
άττέΧεβος 252 
ανΦάδης 320 554 
ανΦέντης 554 
αυ0ζ 601 
αντάδης 320 
αυπς 600 
αντώδης 321 
αυχήν 594 
βν^σε 610

-4/ι; 321 
άψ-εΧεϊν 554 
α<ρ-«ς 555 
άφ-ετε 555 
άφ-εώ 514 
άφνη 352 
Αχαϊιη 318 
Αχαιϊκός 318
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βά&ραχος 273 607 
βαράγχια 296 
βάραϋρον 296 
βάοις 327 
βασσαρήσω 575 
Βαχχίου 605 
βδαροί 595 
βδώ,α 590 595 
βδέλνρος 594 
/?<3όω 595 
β)Μ  325 

490
343 493 

Βόιη&ος 428 
471

βονς 491 
βράταχός 274 
βρόγχος 292 
βρόταχος 272 586 
Βρναξις 611 
βνβλίον 291 

290
;£3ρσα 567 
;£ω- „rufen“ 369 
βωϋέω 370

γαλαί 463 
yal^ 470 
γαλήνη 358 
Γαρν/'όνης 307 556 
y*«- 513 
-γεα 424 
y/at, y/as 267 
γενεή, γενή 473 
γενειή 427 
-y«os 424 510 
y/ρία 246 
γεω-, -γεως 515 
y ^ v  267 
γηΐνην 501 
γήμαι 360 
γήραος 454 
γηράοαι 300 
γίνομαι 373 
γινώοχω 373

&χαντος 607 γινώισχω 444 
γλασοα 244 304 
γλαοοων 244 
γλήχων 594 
γλυκήαν 337 
γνάμπτω 603 
yvagp- 603
yra>- (aus yroi/-) 370 
Γοβρνης 281 
γόητες 493 
γοργνρη 271 
yoTT- „Knie“ 407 
γρήνς, γρήνν 349 446

3α/;- 452 
δαήρ 317 
3αΓ3α? 458 
Δ«μ(η 330 
δάμονες 323 
ζίανα 323 453 
/ίανάη 343 452 
Δανάιη 424 452 
Δανκλαΐος 610 
δαξομαι 242 
3αν- „brennen“ 432 
3f'ara 463 
δέδεγμαι 257 
δεδόχχϋαι 605 
3&α* 468 
-δεέστερος 467 
3εΓ 475 
Δεΐαλκος 518 
δείχνυμι 257 
Δεΐμων 518 
3εί£α* 257 261 
3ε/£ω 257 
δειόμενον 426 
3«ρι; 395 
δέχνυμι 257 
δέχομαι 601 
δελφίς 593 
δέννος 583 
3#αι 257 
δέξαο&αι 257 
3#<* 257 
δέζοο 257 
Δεοννς 262

Δεόννοος 262 481 
3εος 477 
3eovf 466 
3ερ/; 343 
δεοπόνηοιν 279 
Δεννυσος 263 
δεχϋηναι (,,zeigen“) 257 
Δεώ 515 

501
Δηϊδάμαντι 501 
Δηιόκης 328 
δήκω 356 
δήνεα 359 
δηΖτε 446 
δήξομαι 242 
J r  256 374 
Διειτρέφης 425 
Διεννσωι 256 
δίκννμι 258 
διξός 611 
Λιόνναος 581 
δίπλα 299 
δνοφερόν 599 
δορκάς 610 
δούναι 491 
δσυρ- „Speer“ 408 
δρη· 340 350 
Δννδνμενη 291. 
δννέαται 246 
δώις 508 
δωρεή 474 
Δωροφέα 600

ειι „liess“ 405 
iii „waru 513 
εαρ 247 459 460 
έάοαι 300 462 
έβεννος 584 
έγγοννονς 287 
έγγύη 352 
lyjfea 302 
έδέον 468 
έδννέατο 246 
έζωομένος 566 
έηγώς 347 
έησον 301 
ϊΗοοχος 610
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ε&έΰην 606 
εΰειρα 396 
hav 427 .
ά&- 468 
είκοσι 277 
ΕΙλειϋυίη 397 
άλέω 397 400 552 
άλίοοω 400 552 
ά)1ω 397 400 
είλνω 400 552 
άμάτιον 391 
άμ&  391 
ύ μ ί  390 
είναι 402 
άνατος 391 
ύνεκα, -κεν 391 
ΰνυμι 390 552 
είπ- 404 425 
άρ- 404
έίργω, -γνυμι 403 
εΐργ- 404 
άρέοϋαι 395 
είρέΰην 396 
ειρεσίη 406 
έίρηκα 396 
άρημαι 396 
ειρήνη 337 426 
ύρήοομαι 396 
ύρήται 505 
ύριον 395 
είρνω, -ύσαι 399 
άρνσϋηναι 399 
άρωτάω 395 
εις 401 
uoa 381 382 
άωϋα  401 
εϊως 427 
Ικέλευε 533 
ίκήβολος 546 
έκπρηττόντων 574 
&αΓα* 317 
ελαίϊνος 318 
Έλαϊΐται 318 
Ιλασσων 311 
ελαττον 574 
έλεγκϋέντος 605 
~ελύν 552

ελενη 232 
-■ελκειν 552 
-ελκύω 552 
ελμινς 581 
ελσας 567 
εμ«δ 481 
εμεωντον 447 
εμμορε 582 
εμπας 306 
ενδεα 461 
ίνδόκοισιν 601 
ενεικ- „tragen“ 425 
ενεικαι 261 
ενεγβηναι 261 
ενήνεγμαι 262 
ενΰαύτα 607 
ενύεντεν 607 
ενϊχβηναι 262
hvia  461 583 

; bviia  427 
εννεοβολον 281 479 

| εννεφ 582 
I εννεωροί 485 
εντοΰϋα 436 
Ινύοωσε 256 
εξαιϋραπεύω 270 423 

| ίξάπεδος 255 
| 552
ί εξενϊχϋήι 262 
! 552
Χοικα 487 
Ιοντ- 479 
ίορτή 479 
έουτών 436 
Ιπ-αν-τειλαι 297 
ϊπειτε, -τεν 253 
λπέδρη 554 
έπικάρσιος 567 
επίκουρος 410 
έπίνειον 518 
έπίρρησις 562 
Ιπίοτεαι 246 
έπίτοκα 271 
Ιργαζόμην 404 
έργασάμην 404 
ίργάσϋην 405 
Χργαομαι 405

εργαστο 405 
εργω 403 553 
ερεώ 484 
ερΐγμα 285 
ερίπια 285 
ερίψαι 285 
'Ερμής 470 
'Ερμώνοσσα 276 
εροΐμεν 487 
Ερριδαΐος 252 
Ιρρω 588 
ερσην 247 
Έρνκαζίη 610 
εργμα 604 
εσκε 594 
ialoV 599 
εοοφοόμε&α 612 
εσσεται 568 
εοσονμαι 264 
-εστηκα 554 
Ιοχήκεε 406 

! έχαΐρος 423 
εταμον 234 
ετερος 254 
Ιτο- (aus greo-) 480 

j εναέϊ, -εΐ 303 453 
' εύϋενήΰησαν 264 
J Εύύυκαρχίδης 19 557 
| εύνοέσχερος 490 
] Ινπλόκαμος 488 
-ευρίσκω 553 
ευφροσύνη 488 
εύχαάμενος 610 
εαωνος 533 
ίφεδρος 554 
ίφϋός 605 
εχοεποίησεν 610 
εχσέφερον 610 
Χχφανής 605 
*Έχφανχος 605 
έχφέρειν 605 
-Χψω 553 
έώϋεα 405 
ίωϋινός 515 
Χωμαι 365 
Χων ,,Ηθββθη*1 405 
Ιών 484
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£ως 515
ίωντον, · τής 447

f a l f t -  558 
Fa/vg 307 
Fub 556 
Fotxicov 557 
Fot 557

ζάπεδον 609 
ζάπλουτος 609 
Ζιόνυσος 610 
ζοή 281 524 
ζόος 510 524 
ζόω 524
ζόως 281 524 

508
ζώιη 508 
Ζωιΐλος 504 

508 
503 

£ώω 364 
ζώσα 508

Λ- 546 
Ηυττν 287

-ήβη 553 
-ηγανης 355 
ήγανον 338 
-ηγέομαι 553 
-j5ytua 472 
ήήρ 352 

599 
ήιοαν 443 
-»7ίσί 443 

356 
-ίχω  553 
-ήλιξ 553 

506 
"ίΐίο? 553 
- 7 * /^  355 
•ήλιφής 355 
-ήλογέω 355 
*μω· 463 
ήμβλακον 603 
ή μιας 463

358
•ήμ&ρη 553 
-ήμετος 337 
ήμεών 486 
-jJjxifc 337
ήμι-δβολα 281 
ήμορος 358 
•ήμνκχος 355 
ήμνσν 292 
ήν 506
ήν „τνβηη“ 459 
~ηνιος 355 
ήνοψ 359 
-ηνωρ 355 
ήονς 495 
ήπειρος 495 
-ήπελίη 355 
ήπιοχέαχο 246 
-ηπορος 355 
ήρα 325 
-ήρέτος 355 
ήρι 460 506 
ήρος 460 
ήσεν 462 
Ήοιονενς 358 
ήσοων 264 
ήώς 361 500

ϋαλ,λός 590 
θαργελενς 264 
θαργήλιος 602 
ϋάρννοϋαι 275 
Θαρριππίδης 245 
ϋάρσος, -σέω 293 567 
ϋαροννω 293 
ϋαοοων 312 
ϋάχερον 255 

I ϋαφ&ήναι 606 
ΰεη- 514 
ϋειόν 427 
{λεορδς 281 515 
ϋέρσος 245 

' θεοοαλός 593 
ΰέοσασ&άι 570 593 
ϋενρδς 515 
ϋενχίς 607 
θεωρός 366

&ηις 505 
&ήπω 356 

593
ϋηρέυει 533 

506
θιμόνο&ος 607 
ΛΙάω 600 

600
ΙΜμσχω 444 
Θοδίων 479 j Θόκλος 479 
ΰορννωνχαι 275 
Θότιμος 479 
-$ον£ 496
ϋράαος, ύρασνς 293 
θρεϊκιος 518 

501
ϋρησκενω 444 
-ϋρονς 496 
ΰρώοκω 444 
Λ/ννα 583
ΰνφλός 606 
ϋώκος 369 489 
ϋώμα 366 
ϋωτάζω 608 
ϋώνμα 366

’/άδμων 599 
I 7αλναιος 328 
Ιδέη 473 
-ί<% 380 

599
Ιδρώιη 508 
Ιερεως 523 

254 374 
-£α> 553 
fy- „heilen“ 348 
Ιη&ενεονσα 264 
Ίήλνοος 328 
-Γι/μι 553 
Ίήπνγες 349 
Ι&ά-γενης 300 
Λ9βΓα 102 
Τκελος 283 
•Ικετεύω 553 
Ικετέψω 533

526
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-Ικνέομαι 553 
ΐλχος 510 515 
Τλχως 397 515 
ϊληθι 397 
τμάτιον 372 
Ίμβράσσιδος 294 
Ίντα-φέρνης 586 
-ΐξις 553 
ίόλ.άος 306 329 
-ίππος 553 
ϊρέες 285 
ϊρηξ  379 
ϊρός, ϊρενς^3Ί4:
-Ιρός 553 *
Γσα 381 
ϊαϋι 282 
Γσο<τ 372 573 
ίστέαται, -ατο 246 
-ϊοτημι 553
*Ιοοτιαιάς h i6 
'Ιστιαιήτις 357 
for/i? 282 
-μττ/»7 553

Καειρα 452 
και;- 452 
κα0ά 548 556 
χαϋεύδω 555 
κάθημαι 555 
καθημενος 547 548 
καϋήραι 361 
κάθοδος 548 
καθώς 556 
κα<α> 318 
κάκΤον 379 
καλινδέω 239 
Ufa!!*- 590 
κάΑΙΐνταν 298

„Tau“ 511 
χαλλ.ν- 590 
καλάς 314 
καλχ· 608 
κάμηλος 340 
κάμπτω 603 
Καρ 323 451 
καρά-δοκέω 319 550 
καρδίη 295

κάρηνον 358 
καρίς 326 
καρτεράς 295 
καρόη 352 
κασσίτερος 575 
καταβοιή 428 
καταπθιμένη 605 

| καταναίνω 549 
! κατ-ηγνΐα 472 
κατ-ήρατος 313 
κατθανουσι 298 
κατω-μήχανος 310 
κάνης 431 
κέδματα 599 
κείνος 402 465 
κείνος 391 

510
Κερδέων 486 
κέρεα 246 
Κέρκυρα 255 
Κέως 515 
κήβος, κήπος 340 
κήλη 338 
κηρνλος 337 
κίδναμαι 565 
κιννάμωμον 584 
κιξάλ.λ.ης 591 612 
Κιττίης 574 

| 312
I κλαίω 318 458 
; κλαίω 457 
' κλαυθμός 599 
! -κΟης 472 
Κλειαγόρη 426 
χλιινός 390 469 
•κλέιονς 427 

I Κλ,εισι· 467 
| κλει τός 467 
I 480 
j Κ).εομπόρου 489 
! ·χλ*εδς 468 
I κλέος 480 
Κλεοϋς 483 
χλίφσψ  612 
κληδών 444 472 
Κλήιδες 502 
χληίζω 502

| χληισα- 502 
χλήισκεται 444 
-κλής 472 
κλίβανον 585 

■ κλίνη 4
(aus κλχο-) 480 

: κλ.ονέοντα 4'11 
ίκλνω 383 
I κναφ- 603 
j κνίση 570 
j κο- (fur πο·) 595 
| κόλλικα 591 
κόμη 581 

: Κομοσαρνη 275 
j κονεΧν 598 
! κόρη 343 
κόρση 567 
κόσιοι 277 

κόσος 572 
Κόσνβος 579 
κον/χός 411 
Κούνικος 21 
κονρη 408 
Κραβάσων 579 
#ρά0/ΐ7 330 
κράτος, -τέω 294 
κράτιοτος 294 

| κρατύνω 294 
j κρέά 320 450 
I κρέας 462 
' κρέσσων 268 
{κρέως 454 
| κρεών 456 
κρη- „miechen“ 850 
κρήνη 339 358 
κροκόδειλος 288 

i κροκός 291 
| κρόμμυον 583 
κρώσσαι 365 
κτέανον 247 
κτενέω 254 
Κνανοψιών 592 
χύθρη, ·ρον 608 
κυκεών 523 
κυλίνδω 239 
κυματωγή 489 
κυνή 470

\
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χνπαιρος 266 
χνπασσίσκον 575 
κνκερον, -ειρον 266 
κύρσαι 568 
χυρσέ(υ)ω 567 
κύσαρος 573 
κυσός 573 
κωδύη 352 
χωλή 470 
χωρίς 363

Ο,νηννς 287

Λαβύνητος 589 
ΧΑβωισι 445 
Ααγοείης 525 
λαγός „Haseu 508 611 
Λαμχσαγόρης 612 
λάξασϋαι 241 
Χαξις 241 
)£ξομαι 241 
Χάος 305 329 331 
Χαπτός, -τέος 241 ' 
λάρινός 313 
Χαψ&ηναι 240 
)£ψαι „nebraen“ 241 
)£ψομαι 240 
Αεάρέτη 513 
Χ^ηλατέω 518 
ΧεΧάβηκα 241 
λέλ&μμαι 241 
λεοντή 470 
-λεο? 510 
λέ*<ειν 533 
λεώ? 515 
λ ιανόν 340 
-Χη-ίδης 502 
ληιζομαι 501 502 
Χήιτον 502 
Λ^νο? δ 
>1ι;<5? 500 
Λ/iyv 348 
λϊπο-στρατίη 285 
λ«£ό? 372 
Χίτρον 589 
Χίφ-αιμος 285 
Χοχάγός 308 828

λοχηγέω 354 
λυκεργης 491 
Ανρνησσός 340

μαγάδη 162 
μάζα 304 
Μαιήτις 357 
μαλιον 305 
μάλλον 304 
Μάοφοος 612 
μάρα&ον 587 
Μαραϋόντα 493 
μαράσσει 566 
μαρίΧΧη 591 
μάρτΰσιν 383 
μέγαϋος 231 
μέάεα 610 
με δέων 264 
μέζων 268 
μεΰέληι 547 
μέ#ε? 555 
μιίλιχος 396 
μέμνεο 509 512 
μεμνριχμένος 604 
μεο 481 
μεσαμβρίη 243 
μεσόδμη 599 
μέσος, μέσσος 573 
μετέωρός 515 
μέτυικος 288 
Μήδοι 340 
μη&έν 604 
μιερός 253 
μιηφόνος 357 
μίκκος 592 
Μικρίης 565 
Μίλητος 340 
μιλτηλοιφης 428 
μιμνήισκω 444 
Μίργος 577 
μνεά- 513
μνέαι, -έας, ·έων 267 
-μνεως 515 
μοχλός 602 
μολόχη 276 
μόλυβδος 291 
μοϋνος 407

Μοφσίδης 612 
μνϋιήταί 162 
Μυλανρός 432 
Μνόννησος 582 
μυρσίνη 567 
Μυσχής 288 
Λ ίντ ιλ ^  291 
μώλυζα 280

iVo?? 307 
ναο? 328 454 
ναυ-ηγός 354 
νανκραροι 328 
Νάχσιος 610 
νέα 518 
νεάλωτος 489 
νέα? 518
νέε? 509 512 518 
νεη- 347 472 
νε3? 509 512 518 
νί/ν*? 472 
νηός 361 
νήυς 445 
νίτρον 589 
νοη· 493 
νόος, ν3ον 495 
νοσσός 480 
νσΰ? 496 
νσνσος 412 
νϋς?εά)ν 579 
Νυφό-δωρος *579 
νω- (aue νοη-) 370 
νώί 498

ξεΐνος, ξένος 391 
ξυνεωνίη 523

όβεΧός 272 598 
δβολός 272 280 
όγδώκοντα 370 
<Μά£ω 275 
38μ<7 599 
δδός 412 
-333? 554 
Ό/ατίης 556 
οί 558 
οΓα 843
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ΟΙνονσσα 572 -ουχος 495 περιημεκτέω 355
οϊονη 352 ΌφΜιος 579 π«σ«Γν 570
δλονϋος 279 όφείλω 394 425 πεσσοί 575
δλος 411 δφρύη 352 πέτενρον 434
"Ολυμπος 422 Iπ*;- „besitzen“ 356
δλνραι 588 πα- ,,besitzen“ 356 | πέε£ω 255
όμοεϋνής 490 Πάβις 579 πίμπλημι 579
ονηνστος 501 παίζω 458 πίμπρημι 579
δνος 581 πάΐς, παΐς 457 458 πίοννος 570
όντ- 479 Παιών 523 πλεΐστος 426
όξόβαφον 279 παιωνίζω 366 πλεκήναι 247
όπεών 524 πακτός 243 πλεκτόν 60
όπηδέω 354 παλαιστής 423 πλέον, πλεδνα 478
ότιίαω, -ίσοω 573 παλαστή 423 π^'ο? ,,νο11“ 510
•όράω 554 παλλακή 591 πλενμων 589
Όργάνη 271 παλμνδ- 383 πλημμνρίς 583
-δρμέω 554 παμπήδην 356 -πλήσιος „faltig“ 338
-δρμίζω 554 παμπηοία 356 -πλοος 495
ορος 409 Παμφάιης 424 452 πλους, -πλους 496
-οροφος 280 παν 309 πλώω 363
όρρωδέω 238 ΖΓαν 330 πνενμων 589
όρσοΰυρη 383 567 πανδάλητος 304 -πνοος 495
όρσόλοπος 567 Πανναεις 574 πόα 343
όρσοπύγια 567 παρ- 298 Ποιάσσα, -ασιος 308
<$ρτ>7 481 Παραιβάτης 423 Ποιήσσα, -σσιος 506 672
όσδόμένος 607 παραλαξηται 241 πόλειως 427
-δοιος 554 παρδακός 278 πόλεος 478
οσο?, οσσο? -572 παρ*7 244 πόλεως 620
δοτακός 275 παρήϊον, παρηΐς 361 πόληας 519
tfrean 484 Παρμένων 298 πόληϊ 504
ότρνγηφάγος 276 παροροφίς 280 Πολλνξίδης 590
ΟΥαέάειος 574 Πάρφορος 298 Πολνϊδος 373
οίόα? 412 πασσάμενος 357 πόμα 280
ούόό? 412 πατροΐη 509 525 Ποπάδης, Πόπις 579
ού*/ 601 Πεδιώ 8 πορδακός 278
oiUa/ 411 πί/ρα 393 πάρδαλις 278
c/vVj } 412 παραρ 395 Ποσειδεών 283 523
ουλος 412 Πελαργός 578 Ποσειδήων 283
οννομα 416 Πελινναιος 582 πόα/ 570
οΰρανος 411 πελλίς 590 Ποσίδειος 284
-αυρρ- 492 Πελοπόννησος 582 Ποσιδειών 284 519
οόρί; 410 πόντβ 593 Ποσιδήϊος, -ηϊών 284
ουρον 410 πεντ·ετηρίς 461 πόσο? 672
συρο? 409 418 πεντηκόντ-ερος 256 ποσσ/ 670
ους 415 πέπασται 357 Πουλν- 420
οΰτερος 415 πεπάσϋαι 357 πουλύπους 421
ονχ/ 602 πέπειρος 393 πουλύς 419
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Πραξινόιη 428 
Πρεάνίλης 514 
πρέοβνς 565 
πρη- „verkaufen“ 860 
Πρηξάσπης 328 
πρήξοισιν 428 
πρήσσω 350 
πρηνς 351 446 
πρήγμα 604 
Πριηλήι 590 
Πριήνη 359 
προΐσσομαι 498 
Προχόίτησος 582 
ΓΓροναΐη 330 
πρόξεινος, -ενός 392 
πρόσω 573 
πρώην 504 
πρών 508 
Πρώνησος 682 
πτνελον 251 
πτώσσω 363 
πνρκαΐή 457 
πνρρδς 589 
πώλνπος 421 
πώμα 280 
πώτης 365

φαιϋνμέω 351 
φαιών, φάιον 861 
φαίζω 361 
φαιστώνη 851 
φάκις 602 
φαξ 326 
φέε&ρον 467 
φέφανος 262 
Φηι- „leicht“ 861 
φηΐδιος 351 501 
φηχίη 851 
φήχος 838 
φιγώ 508 
φοα, φοή 843 
φοδή 470 
φόος 495 
φοφέω 289 
-ρραίνω 687 .
-ρράπτω 687 
-ρρέω 687

-ρρη- 588 
-ρρήγννμι 588 
-ρριζος 588 
-ρρϊν~ 588 
•ρρίπτω 588 
~QQvyX°S 588 
-ρρνεσϋαι 588 
-ρρνϋμός 588 
-ιρρνπος 688 
•ρρώνννμι 588 
φνφέω 289 
φν&μός 599

Σάβνς 579 
σάμβαλον 599 
σάος 454 
Σαπφώ 564 
Σαρπηδών 340 
σατραπηίη 564 
σαω „eiebe“ 563 
σαώσαι 456 
σβέννυμι 565 
σβω· (au8 σβοη-) 371 
Σεγεσταζίη 610 
σελήνη 358 
Σελληΐδης 501 
σεδ 481 
σεντλον 563 
σεωντον 447 
σήμερον 663 
σίελον 251 
σιηγών 349 
σικνη 352 
σιλλικνπρια 591 
σκαπαρδενσαι 237 665 
σκίδνημι 565 
σκίλλη 591 
σκληρότηρ 678 
ακνιπός 565 
σκύλος 383 
σμάραγδος 566 
σμαραγει 666 
Σμέρδις 566 
αμικρός 566 
σμνρίζω 666 
σμνρνη 666 
σόος 281 510 524

σόως 524 
σπ)Λγχνα 580 
σταϋμός 599 
στέαρ 247 513 
στεγ- 565 
στιινός 393 
στείρα 396 
στεύ,ω 593 
στέφανος 310 
στήλη 588 
στϊχω 285 
στοά 343 
στρέφομαι 236 
Στνμάργης 288 
στνράκος 352 
σνβοτέων 280 
Σνκεενσιν 290 475 
σνκή 470 
σνν 564 
σννίετε 379 
Συρακόσιος 493 
Σνρακσΰσσαι 493 
σνσσιτος 573 
σφρηγίς 351 
σω- (βπβ οαα>-) 466 
σωεα 504 
σών 456

508
σώος 363 
σώ; 455

τάμιωι 310 
τάμνω 233 
ταρσιή 296 667 
ταρσός 294 567 
τάπης 603

609 612 
τέ&ριππον 564 
τεΐσαι 593 
Τείσπης 593 
Τελε&ρόνιον 593 
τελέων 483 
τέμενος 232 
Τενύενς 593 
rio 477 
riot; 482 
rigid 246
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Τερμησσός 593 
Τέρωνά 256 
τέσσερες 248 593 
τεσσεράκοντα 248 
τεσσερεακαίδεκα 248 
τέταρτος 294 
τετραετής 323 
τετρόροφος 280 
τευϋίς 607 
Τενμηοοός 593 
τεντλον 563 
Τέως 515 
τέως 515 
τήγανον 338 
τήh  593 
τήνελλα 591 
τιήρη 349 
τόσος, τόσσος 572 
τοντηι 5 436 
τράπομαι 234 
τραπώ 234 
τράφη 586 
τρεις 465 
τρέπω 235 
τρέφομαι 236 
τρηρός 360 
τρηχνς 351 
τριη- „drei“ 348 
τριηκόντερος 255 
τριξός 611 
τριόβολον 281 
Τριτανταίχμης 593 
Τροιζήν 427 
Τροφώνιος 272 
τρνφακτος 586 603 
τρώμα 366 
τνκ· 602 
Τνροηνός 667 
τυ^όνοί 605 
τωΰάζω 608 
τωΰ 447
τωύτό, -του, -τώ« 447

-νβρις 554 
-ϋδωρ 554 

352 
υλώ?ν 619

j νμεών 486 · ■ *
, νπεας 288 ·*-.-·

• ί νπείροχος 406 ·
| -υπέρ- 554 
νπερμεγάΰης 233 

! -ύπνος 554i
• -υπό- 554 
j νφ-ελόμενος 554

Φάιεννος 424 451 
φαλ.ηρός 360 
φαννός 324 582 
Φαννοΰς 390 

; 324 390
9?άο? 454 
φάρμακος 316 
φάρος 313 
φάρσος 567 
^αυΑο? 585 
φερεμμελίη 582 
Φΐιράΐισος 585 610 
φ ΰύρ  396 
qotfor; 343 
Φιλαιγίρη 380 
Φιλετώ 22 
Φίττων 608 
φλαϋρος 585 

600
φλεγμός 255 
φλίβω 600 
φλονν 496 
φλυηρέω 352 
φοϊδες 525 
φράδμων 599 
Φραόρτης 454 
φρέαρ 613 
φρήταρχος 587 
φρήτηρ 351 
φρήτρη 351 
φρονρή 554 
φύμα 383 
Φυι; 352
φω- (ane φαο-) 456 
Φωκαενς 626 
-φωντ- 455 
φώακω 366

Hoffmann, dlo griechiechen Dialokto. ΠΙ.

χαιτέησν 572 ' ,
608

! χαμάΰεν 300 .
| Χαρίλαε 306 329 
Χάροπς 612 

!γέάς 463 
| χύλιοι 394 
| χύλος 395 
j χειρ 394 
j χειρώμακτρον 365 
ι Χερσόνησος 582 
j χέρσος 567 
Iχήν 358 
j χης 463 
! χίλιοι 282 
I χίμετλον 602 
χλιερός 251 
χλόη 343 493 
χνόη 343 
^όΐ7 343 
χοέα 491 
-χοος 496 
Χόρα 307 
χονς, -χσυς 496 
χρείη 518 
χρειζω 518 
χρέο 509 512 
χρεόν 510 512 514 
χρέος 510 512 514 
-Χ6εος, -Χ9εο>ς 510 
χρέο>μαι 514 
χρηΐζω 501 
χρήισκομαι 444 
χρήσϋαι 336 
χρίμπτω 579 
χρόα 488 
χρνσεα 458 
χρνσοέϋειρ 490 
χρυοοφαύνων 390 
χρνσοφαέννων 682 
χών 498

ψακάς 288 
ψάμμος 583 
ψαρ 313 
ψέλιον 689 
ψίεϋος 258 

40
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-ώδης 489 
Ssor 477 
ω!δή 457 
&ίκται 504
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δ» 868 
ΉρεΙΰνια 418 
ώρος 418 
-ωρός 455 456

ώχα 489 
ωνζός 446 
ωντοί 447
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Meine Grieehisehen Dialekte 
und Herr WSehulze.

Eine Entgegnung
von

Otto Hoffmann,
ao. Professor an dor University Breslau.

})Ich mag das Gerede iiber ΰαλνσσόμένος . . . .  nicht eingehen- 
der analysieren; nur die Glosse ΰαλνεσϋαι will ich dock vor 
ubelberathenen Conjedurenmachern schutzen“ . . . .

„Bilcksichtslosiglceit des Autors gegen sein Publicumu . . . .
„Wer will entscheiden, ob Unwissenheit oder Gedankenlosig- 

keit bei ihm Pathe gestanden?u . . . .
})Leider ist sein Griechisch deraH, toie das der Barbaren- 

konige von Axum, der Vorgdnger Meneliks" . . . .
)}Bas kostlichste Probchen seiner Interpretatiomkunstu . . . .
„Dem Himmel sei Dank} so hbre ich den entriisteten oder 

vielleicht auch belustigten Leser rufeni( . . . .
„Er (der Leser) flingt an iiber den Verleger zu staunen, der 

so viele Bogen ganz leidlichen Papieres fiir diese unniitze und 
nur den tduschenden Schein der Sorgfalt und des Fleisses hervor- 
rufende Anhdufung einer rasch und ohne dngstliche Wahl zu- 
sammengerafften Stoffmasse liergeben magu . . . .

Diese kleine leiclit zu vermehrende Blutenlese schmeichel- 
hafter Wendungen steht in einer Recension, die der Gottinger 
Professor W S c h u l z e  iiber Band II raeiner grieehisehen Dialekte 
— fast v o ile  fiinf Jahre nach seinem  E rsch ein en  — in 
den Gottingischen Gelehrten Anzeigen 1897 No. 11 geschrieben 
hat. Er se lb st nennt die Sprache, in der seine angeblichen

40*
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„Thatsachena reden, „grobu : ich babe keinen Grand, dem zu 
widersprechen.

Stande Herr W S c h u l z e  nicht in gewissen Kreisen im Rufe 
eines ebenso zuverlassigen wie urteilsfahigen Sprachforscbers, 
so wiirde ich solcb unwiirdigen Angriffen gegeniiber auf eine 
Entgegnung verzichten. Ich betrachte es aber als meine Pflicht, 
die Fachgenossen dariiber aufzuklaren, wie es mit diesem weisen 
und gerechten Richter bestellt1 ist, der meine Dialekte, die sich 
im allgemeinen einer recht gunstigen Aufhahme zu erfreuen 
gehabt haben, ein „gr und selllechtes** Buch nennt, der mir „grobe 
Fehler“, „ungeniigende Methode“, „da$ Felden einer Sede“, „er- 
hebliche Liicken“, ,ymangelhafte Literaturkenntnis“ zum Vorwurfe 
macht und eine „Warmingstafelu errichten will.

Das Gute, was S c h u l z e  in meinem etwa 600 Seiten starken 
Bande findet, ist verschwindend Wenig. Dabei ist es fur die 
Gesinnung, mit der er an die Recension herangetreten ist, be- 
zeichnend, dass mir dieses wenige Gute nicht einmal gegonnt wird.
Er findet in meiner Darstellung nur zwei hiibsche Deutungen.
Zu einer derselben — der Erklarung von hom. das ich als 
urspriingliche Pluralform auffasse — bemerkt er in der Anmer- 
kung: ,,Wenn das nur nicht aus B b u g m a n n ' s  Grundriss ( I I 900) 
stammt, dessen 2. Band, allerdings an einer spateren Stette, 578, 
von B . citiert tcird,“ Dieser Band B b u g m a x n ’s ist im Jalire 
1892 erschienen. , Im Jahre 1889 aber erschien mein (auf der 
Gottinger Bibliothek vorhandenes) »Praesens der indogermanischen 
Grandsprache« und darin steht auf S. 68: ,, ε̂ν scheint vielmehr 
urspriinglich die 3. Pers. Plur. gewesen zu sein und sich mit dem i 
arischen d'san zu decken“. W S c h u l z e  wird sich hier mit mangel· 
hafter Literaturkenntnis entschuldigen wollen, aber bei solchen 
Yerdachtigungen ist Unkenntnis kein Milderungsgrund!

Dieses eigenartige Wohlwollen wird begreiflicherweise noch 
sehr viel warmer und herzlicher, wenn es sich um meine 
Fehler und Yergehen handelt. Selbstveretandlich kann ich nicht 
jede Form und jede Ausstellung einer 42 Seiten langen Kritik 
zur Sprache bringen. Ich will nur an schlagenden B e isp ie -  
len  zeigen, dass die schroffen Gesammturteile ScHULZE ns rich 
auf sogenannte „Tatsachen“ aufbauen, die entweder uberhaupt 
n ich t ex istieren  oder in u nw esentlichen  K le in ig k e iten  
bestehen. 1 ·· * ··■' < ; - ..I '
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W S c h u l z e  zerlegt mich in zwei Personen: in einen ,,E ditor“ 
nnd in einen „G ram m atiker“. Ich habe meiner Darstellung 
des Dialektes die wichtigsten Quellen desselben vorangesehickt, 
die Glossen, die Inschriften, die Fragmente des Alkaios und der 
Sappho — natiirlick nicht als neue „Ausgabe“ im klassisch-philo- 
logischen Sinne, sondern lediglich in der Absicht, dem Benutzer 
meines Buches die Texte mit moglichst sorgfaltiger Angabe der 
Uberlieferung und moglichst dialektrein in die Hand zu geben. 
Ich halte das fiir absolut erforderlich und freue mich, bei den 
meisten Recensenten Verstandnis dafiir gefunden zu haben. Es 
ist ganz nutzlose Muke, mich in diesem Punkte zu einer Ande- 
rung in dem Plane meines ganzen Werkes bestimmen zu wollen. 
Herr S c h u l z e  kann versichert sein, dass ich die Griinde fiir 
und gegen  auf das sorgfaltigste erwogen habe.

Nicht, dass ich diese Texte herausgegeben habe, sondern 
lediglich, wie ich sie herausgegeben habe, kann zwischen meinem 
Recensenten und mir zur Spracke kommen.

Meine Sammlung der Glossen ,  die etwa 250 Nummern 
umfasst, bleibt nach S c h u l z e  )}selbst hinter besclieidenen Anfor- 
derungen allzuweit zuriick“. Ihr mangelt zunachst die V o l i 
st and igke it. Ich habe me behauptet, dass meine Glossen- 
sammlung vollstandig sei, ja, ich habe sogar meine aolischen 
Glossen geradezu als eine „Auswakl“ bezeichnet (S. 223). S c h u l z e  

hat vollig Recht, dass nur die Werke der antiken Glossographie 
von mir excerpiert sind: die fiir Laut- und Formenlehre wipktigen 
Glossen stehen ja fast ausschliess l ich in diesen Quellen. Eine 
Jagd auf versprengte Dialektworte bei den griechiscken Prosaikern 
und Poeten habe ich nicht veranstaltet: der Gewinn hatte auch in 
gar keinem Verhaltnisse zu dem Zeitaufwande gestanden, da solche 
Glossen fast immer nur fiir den Wortschatz einige Bedeutung besitzen. 
Ich kann es nur wunderlich linden, wenn S c h u l z e  z . B. auf 
Grund der einzigen thessalischen Glosse μίσχος, die er in Tlieo- 
phrast’s Pflanzenbiichern gefunden hat, mir einen Vonvurf daraus 
macht, dass ich dieses Werk niclit „aufgeschlagen“ liabe: ein 
Spraclifoi*scher, der sich mit griechischer Dialektologie beschaftigt, 
eteht zu diesem Autor in keinerlei Beziehung und >vird jetzt erst 
recht von der Lektiire desselben abgeschreckt sein, wenn er er- 
fahrt, dass die Ausbeute aus ihm fiirs Thessalische eine einzige 
sprachlich voll ig  uninteressante  Glosse bildet.

Freilich soil ich ja selbst den Hesych nur nach den Dialekt-



4

indices der ScHMiDT’schen Ausgabe benutzt haben. Diese Be- 
hauptung wird keiner, der meine Arbeiten genau kennt, emst 
nehmen: ich erwahne sie aber, um eine lehrreiche Bemerkung 
daran zu kniipfen. Die Indices zum Hesych sind in der That 
gar nicht zu verachten. AVer nicht in den griechischen Dialekten 
ziemlich sattelfest ist, dem mochte ich nicht ohne weiteres raten, 
herrenlose Glossen des Hesych, die sich in den Indices nicht 
finden, einem bestimmten Dialekte zuzuweisen. Sonst geht es 
ihm wie Herrn S ch u lze . Dieser vermisst in meiner Sammlung 
die herrenlosen Glossen π ο ρ ν ά μ ε ν ·  πωλεΐν, π ο ρ ν ά μ ε ν α ι ·  
πωί^ονμεναι, „die nach ihrer Vocalisation aolisch (ορ statt αρ), nach 
der Endxing thessalisch sein m u s s e n a. Da πορνάμεν seinerEn- 
dung nach nicht aolisch sein kann, so hatte ich die beiden Glossen, 
wenn ich S chulze  recht verstehe, unter die thessalischen auf- 
nehmen sollen. Das ware doch etwas unbesonnen von mir ge- 
wesen. Der Wandel von αρ in ορ, von ρα in ρο ist namlich nicht 
nur aolisch und thessalisch, sondern auch — bootisch, wie 
W S chulze  aus meinem Buche S. 356ff. lernen konnte (vgl. aeol.- 
boeot πόρνοψ =  att. πάρνοψ), und die Infinitiv-Endung -μεν 
ist nicht nur thessalisch, sondern auch — bootisch, wie S chulze  
aus M e is t e r  Dial. I 307 hatte wrissen miissen. AVer also diese 
beiden herrenlosen Glossen (die ich fur bootisch halte) unter die 
thessalischen aufgenommen wissen will, der thut besser, sich vor- 
laufig doch noch an die Indices von S chm idt zu halten.

Uberschaue ich den ganzen Gewinn, den die auf fast fiinf 
Seiten zu meiner Glossensammlung herbeigefahrenen Nachtrage 
ScHULZE’ns gebracht haben, so sind es etwa ein halbes Dutzend 
AVorte, die s icher aolisch oder thessalisch und zugleich von 
sprachlichem AVerte sind: gut, ich schreibe also no. 256 statt 250 
und werde mich freuen, die Ziffer im Laufe der Zeit noch weiter 
steigen zu sehen.

Auch an der Behandlung  der Glossen hat S chulze 
Manches auszusetzen, so z. B.:

y)Fiir die D e u t u n g  der Glossen i s t  n ich ts  von B e· 
l a n g  gele is te t .  Ntckt einmal zu §όδον* Μ ιτνλψαϊαι (sic! 
Hesych hat Μ ιτνλψαίοι)*) το της γυιαιν.ός 245 darauf liingetciesen, 
dass es sich um einen weiter verbreiteten Branch (s. etwa B laydes

*) Einen Drackfehler mit sic! zu begleiten und ihm einen ganzen 
Satz zu widmen, ist, gehort zu den Specialitaten ScHULZE’ns.
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zu Ar. Lysistr. 1004) handelt, der auf griechische Frauennamen 
wie Μύρτον ein hassliches Licht fallen ld$st“ Em grosserer 
Kontrast zwischen dem Urteile und dem mit ,.nicht einmal“ ein- 
geleiteten e in z ig e n  Belege fiir dasselbe ist nicht denkbar. Solcbe 
„Deutungen“ von Glossen wird man allerdings in meiner etwa 
700 Petit-Zeilen umfassenden Erklarung derselben nicht finden 
— aber auch hoffentlich nicht suchen! Unter einer Erklarung 
von Glossen, die in erster Linie fiir Laut- und Formenlehre ver- 
wendet werden sollen, verstehe ich etwas ganz Anderes!

In meiner „Ausgabe“ der I n s c h r i f te n  folge ich nach 
W S chtjijZE „getreidich dem von meinen Vorgcingern vorgezeich- 
neten Wege und pflucke nur die Blumen, die furs Herbarium 
bereits vorgemerkt sindu.

Von den in der Sammlung griechischer Dialektinschriften im 
Jahre 1883 veroffentlichten aolischen und thessalischen Inschriften 
sind die wichtigsten von mir ausgesucht und wiederholt. Selbst- 
verstandlicli habe ich sie nicht einfach nachgedruckt, sondem auf 
Grand des mir zuganglichen Quellenmateriales neu bearbeitet — 
wie das ja  auch W S chulze nicht bestreitet·. Wenn er die Re- 
sultate dieser meiner Arbeit damit zusammenfasst, dass er sagt: 
„Das Zuruckgreifen auf die Originalpublikation . . .  hat an dem 
Texte . . .  thatsaclilich fast nichts bericlitigtu, und: „die im Ganzen 
nicht erheblichen Besultate einer Nachpriifung der Abklatscheu 
so kann ich ja nicht verlangen, dass ein Recensent meine sehr 
miihevolle Arbeit, zu der sich meines Wissens keiner der anderen 
griechischen Dialektologen veqiflichtet gefiihlt hat, anerkenne; 
aber m dem Gesamturteile sehe ich keinen Tadel fiir mich, son
dem nur ein Lob fiir meine Vorgiinger und in das stimme ich 
gem ein.

In den fast 10 Jahren, die zwischen dem Erscheinen der 
Sammlung I  und meines zweiten Bandes lagen, war das inschrift- 
liche Material mindestens um die Hiilfte gewachsen. Diese neuen 
Inschriften sind von mir hinzugefiigt. AVSchulze hebt das mit 
keinem Woile her\Tor, ja er macht sogar die wunderliche Be- 
merkung, dass die altere Sammlung »a/s die vollstandigere« un- 
entbehrlich bleiben werde — vollstiindiger desbalb, weil ich klei- 
nere imd dialektisch wertlose Inschriften dei*selben fortgelassen 
habe.

In der Anordnung der Inschriften, in der Anlage und dem
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Umfange des kritischen Apparates habe ich mich den in der 
..Sammlung Griech. Dialektinschriften^ befolgten Grundsatzen 
allerdings angeschlossen: denn sie haben sich bewahrt. Ich selbst 
bin ja  Mitarbeiter der Sammlung, bin also mein eigner „Vor- 
ganger“. Und dass ich als soldier, obwohl ich nicht klassischer 
Philologe, sondern Sprachforscher bin, doch wohl einige Befahi- 
gung zum Herausgeber von griechischen Dialektinschriften gezeigt 
habe, beweist das Urteil eines als Autoritat ersten Ranges aner- 
kannten griechischen Epigraphikers iiber meine Ausgabe der 
dodonaischen und achaischen Dialektinschriften („die Bearbeitung 
ist durch O H o f f m a n n  mit grosser Sorgfalt und in zweckmassiger 
AVeise durchgefuhrt“ . . . ,,die treffliche Bearbeitung der ach'ai- 
schen Inschriften“ D i t t e x b e r g e r  Deutsche Litteraturzeitung 9. Mai 
1891). AVer sich, wie AVS chulze, dariiber beklagt, dass „die 
Anmerkungen zu den einzelnen Nummern fiir das sacMichs oder 
sprachliche Verstandnis so gut wie Niclits bielen“, hat weder die 
Gottinger Sammlung noch die meinige in ihren Zielen und in 
ihrer Bedeutung erkannt

Herr S c h u l z e  liebt es, aus einem einzelnen Versehen allge- 
meine Schliisse zu ziehen: „Geradezu unbegreiflich aber ist es, 
dass H. nicht einmal die zugleich lehrrewhen und amusanten Be- 
richte R e i x a c h ’s, seine Chroniques dyOrient, kennt und verwertet. . .  
Daraus also, dass ich in den Chroniques I  einmal etwas iibersehen 
habe, zieht S c h u l z e  den Schluss, dass ich diese Berichte „n ich t 
k en n e  und  v e r w e r t e “. Hoffentlich ist ihm das Folgende eine 
Lehre, mit solchen herabsetzenden Verdachtigungen vorsichtiger 
zu sein. In den Chroniques d’Orient von den Jahren 1887 und 
1890 stehen zwei reizende Grabepigramme aus Thasos,#dem 
Y. Jahrh. angehorend, im alten Alphabete abgefasst und στοιχη- 
δ ό ν  gesclmeben. Sie sind nach Abklatschen von C h r e s t e d e s  in 
Facsimiles herausgegeben und haben das seltsame Schicksal 
gehabt, vollig ubersehen oder — richtiger gesagt — als lesbare 
und vollstandige Texte nicht erkannt zu werden. Sie stehen 
weder bei E H o f f m a n n  in den Epigrammata noch sind sie — 
Herrn S c h u l z e  bekannt, wie ich aus seinen Quaestiones Ep. 
(bei καλός S. 129) und aus seiner Anzeige von S m y t h  Zeitschr.
f. d. Gymnasialw. Bd. 47 entnehme. Heines AVissens bin ich 
der einzige und jedenfalls der e r s t e ,  der sie aus den Chroniques 
„ausgegraben“ hat. Sie stehen jetzt in meinem „ionischen Dia- 
lekte“ S. 34 und lauten mit meinen Erganzungen:



£'θ]στις μη πα(ρ)[ετ]ννγαν οτ ί[χσ]εφερον με $[αν]όντα
Νυν μ  ο[)*ο]φνράσ&ω9 μ{ν){τιμ~\α δε Τη?*εφ[άνέ]ος., . ·. 

und das zweite:
JH  vjolIjov το μνήμα [πά]τηρ έστησε (&)ανοσ[7]ϊ]

Λ εαρίτην ον γαρ \βτ]ι ζώσαν εσοφσόμ[ε&α].
Ich beraerke ausdriicklich, dass der betreffende Bogen bereits 

im Jalire 1893 gesetzt ist (ich habe die zweite Korrektur am
4. 1. 94 gelesen) und dass meiner Erinnerung nach jene beiden 
Inschriften vor der Yollendung meines II. Bandes von mir als 
gut erhaltene Texte erkannt und umsclirieben waren. Ein wei- 
teres Wort brauche ich nicht hinzuzufiigen.

D ie  E r a g m e n t e  des  A l k a i o s  u n d  d e r  S a p p h o  be- 
durften dringend einer Neubearbeitung. da seit dem Erscheinen 
der vierten Auflage von B e r g k ’s Poetae lyrici die h a n d s  chr if t -  
l i che  G r u n d l a g e  e in e  g a n z  n e u e  geworden ist. Es gewahrt 
mir eine gewisse Beruhigung, dass W S c h u l z e  in meinem 
Apparate keinen Irrtum und kein Versehen in den Angaben der 
iiberlieferten Lesarten nachgewiesen hat. Den wich  t i g s  t e n  
Z w e c k  meiner ,.Ausgabe“ habe ich also erfullt.

Naturlich ist der uberlieferte Text namentlich in Bezug auf 
den Dialekt stark verderbt, und ein „Herausgeber“ hat, soweit es 
moglich ist, die e c h te n  D i a l e k t  for men wiederherzustellen. 
Ich habe mich dabei zu dem von H L A elr en s  aufgestellten 
JfDogma“ bekannt, dass die lesbische Poesie namentlich in den 
Lauten von dem Eindusse des Epos frei gewesen sei. S c h u l z e  

bekampft das und betrachtet es als „die unrechte AH der Hnl- 
digungu fur diesen Gelehrten, „attch seine Irrtumer zu verewigenu. 
A h r e n s ’ „Irrtum“, dem sich auch F i c k  und andere angeschlos- 
sen haben, ziehe ich heute noch S c h u l z e ’jis  Wahrheit ganz 
entschieden vor. E r will auf vollen drei Seiten die Abhiingigkeit 
der Lesbier von dem Epos * an dem gemeinsamen Wortschatze 
und der f) Masse der tJbereinstimmungen im Gebrauche der Epitheta“ 
nachweisen. Es ist in der That eine uberraschende von S c h u l z e  

entdeckte Ubereinstimmung, dass beim Alkaios und im Homer 
Υπατος das Epitheton »μέγα* fiihrt, Ζευς als ωμέγας*, die πόδες 
als * α π α λ ό , die θάλασσα als »πολίά<: bezeichnet werden. 
Hoftentlich lasst sich sein Scharfsinn die lohnende Aufgabe nicht 
entgehen, auch denjeuigen deutschen Dichter aufzuspiiren, aus
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dem alle iibrigen Wendungen wie ..grosser Gott“, ,garter Fuss“, 
„dunkle Wogen“ abgeschrieben haben!

Selbst wenn sich aber bei den Lesbiem w i r k l i c h  in Wen- 
dungen und Worten Anklange an den Homer fanden, so wiirde 
daraus lediglich folgen, dass ihnen Ilias und Odyssee wohlbe- 
kannte und vertraute Gedichte waren — und das hat ineines 
Wissens niemand je bezweifelt oder bestritten. Aber auf den 
D i a l e k t  ihrer Gedichte lasst sich daraus nicht das Mindeste 
schliessen! ScHULZE’ns Belege fur seine Behauptung, dass Sappho 
und Alkaios homerische Lauteigentiimlichkeiten, die nicht aolisch 
waren, amvendeten (z. B. αθάνατος, Πονλνανάν.τιδα) sind so oft 
bin- und herbesprochen, dass etwas Neues dabei schwerlich her- 
auskommt. E r  halt die Formen fiir homerisch — w ir nicht; 
e r  kann es nicht beweisen — w ir konnen es nicht widerlegen; 
e r  will sich nichts „einreden lassen“ — wir auch nicht: „geh du 
link warts, lass mich rechtwarts gehn 1“

Die s a c h l i c h e  Erklarung der Fragmente und ihre E m e n 
d a t i o n ,  soweit sie nicht Dialektformen betraf, gehorte natiirlich 
nicht in den Bahmen meiner „Ausgabe“. Wenn ich trotzdem 
auch fur diese Seite der Text-Behandlung den einen oder anderen 
Gedanken eingestreut habe, so ist das nur im Vorbeigehen ge- 
schehen, ohne alle Pratension, ohne fur mich die Gabe „hellskli- 
tiger Divination“ in Anspruch zu nehmen. Zu meiner Freude 
haben mehrere meiner Erklarungen und Verbesseningen Beifall 
gefunden — W S c h u l z e  weist selbst daraufhin, dass drei der- 
selben von C r u s i u s  in die Neuauflage der 4 u&0l°g,a b1^  au^  
genommen sind. E r gonnt mir aber diesen kleinen Erfolg 
nicht, sondem stellt meinen beifallig aufgenommenen Yermutungen 
drei andere gegeniiber, die weniger glucklich sind, zerrt· diese in 
die Breite und benutzt sie zu den ungezogensten Auslallen gegen 
meine griechischen Kenntnisse. Hofft er bei vorurteilsfreien und 
sachkundigen Mannern mit der schnoden Bemerkung Eindruck 
zu machen, dass man „sich in Laut- und Formenlehre schon 
leichter auch ohne geniigende Kenntnis der Sprache behelfe“? 
Man wird dariiber ebenso den Kopf schiitteln, wie fiber sein 
Urteil, dass L o b e c k  v von Sprachgeschichte nie auch nur das AUer- 
mindeste hegriffen hahet(.

H at W S c h u l z e  schon den „Editor“ H o f f m a n n  nicht 
verstanden, so versteht er den „G ram m at ik e r“ H o f f m a n n  erst
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recht nicht. Eigentlich nimmt das kein Wunder. W S c h u l z e  

gehort zu den Filigran-Arbeitem in der Wissenschaft; er tiftelt 
gem an unwesentliehen Kleinigkeiten lierum und liebt es, aus 
der Miicke einen Elephanten zu machen. Sollte er jemals eine 
b e s c h r e i b e n d e  Darstellung einer Sprache oder eines Dialektes 
versuchen, dann wird er erkennen, wie diese Arbeitsmethode zu 
nichts fiilirt. D a r s t e l l u n g  ist eben nicht U n t e r s u c h u n g .  
Fiir das Gesammtbild eines Dialektes ist n i c h t  d i e  E r k l a r u n g  
von  R a r i t a t e n ,  sondem die k l a r e  H e r a u s h e b u n g  d e r  
G r u n d l i n i e n ,  mogen sie auch bekannt sein, die Hauptsache. 
Uber die hiibsche Deutung einer isoliert stekenden Fonn wird 
man sich genau so freuen wie liber eine elegante Konjektur in 
einem Schriftsteller. Aber der bleibende W ert liegt bei einer 
Ausgabe ebenso wenig in den Konjekturen wie bei einer Dialekt- 
Darstellung in luftigen Vermutungen zu einzelnen abseits steken
den Formen. Natiirlich findet sich auch bei mir hier und da 
eine solche Vermutung, ich habe mick im allgemeinen aber in 
dieser Beziehung in Zucht genommen; solche Vermutungen zu 
unterdriicken, ist ja  bekanntlich viel schwerer, als sie drucken zu 
lassen.

Dass ich mit diesem Urteile liber ScHULZE’ns mangelndes 
Verstandnis fur die erste und wichtigste Aufgabe des darstellenden 
Grammatikers Recht habe, wird nach dem Folgenden keinem 
zweifelhaft sein.

;; Wenn Beobachtung die Seele der Spracliforschung ist — kein 
Geringerer als Jacob Grimm hat sich zu dieser Auffassung ausdriick- 
lick bekannt —; dann ist Hoffmann’s B uck ohne Seele. Nirgends 
eine neue Thatsache festgestellt — sie milsste denn ganz aufdringlich 
an der Oberfiaehe liegen, nirgends eine bisher iibersehene Schwie- 
rigkeit aufgedeckt} kaum einmal eine sprachliche Erscheinung in 
einen neuen Zusammenhang geriickt. Ganz vereinzelt mir be- 
gegnet ein guter Einfall, der in seiner trostlos oden Umgebung 
iiberrascht. . .  Da W S c h u l z e  diese seine volltonenden Ur
teile charakteristischer Weise n ich t  m i t  e inem e in z ig c n  Bei- 
sp ie l e  begriindet, so bleibt mir nichts anderes ubrig, als an seinen 
eigenen Leistungen zu lemen, wie ich hatte arbeiten miissen und 
was ich hatte leisten konnen. Herr S c h u l z e  erklart sich auch 
gem bereit dazu, das zu zeigen. Denn am Schlusse seiner Re
cension will er versuchen, „eine oder die andere Erscheinung, die 
Hoffmann unerledigt gelassen hat, richtiger zu deuten“.
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E r bringt da eine Erklarung des thessalischen Namens 
Κ)*ενας, von der man wiinsckte, dass sie][sich anf mehr Belege 
als auf das e inzige arkadische Φανίόας stiitzen konnte, — er 
stellt eine neue Theorie auf liber die Entwickelung von q g gh 
im Aeolischen, die an demselben Mangel leidet, wie das Dutzend 
von Theorieen, das wir nun schon gliicklich besitzen: sie lasst 
eben auch einige der an Zahl ausserst geringen Belege unerklart 
und macht fiir sie die Annahme einer Eormenausgleichung oder 
einer falschen Etvmologie notwendig, — er erklart drittens das ε 
fur i in tkess. ηατοονεος aus einer durch das vorhergehende ρ 
verursachten und liber einen dazwischen liegenden o-Yokal hinweg 
wirksamen Brechung, die sich in so fern als ein merkwiirdiges 
Lautgesetz des Thessalischen darstellt, als πατρονεος bis jetzt den 
e inz igen  Beleg fiir sie bildet, — und er deutet viertens das in 
einigen Fallen fiir ά und η eintretende aeolische at aus einem 
ί-Umlaute ('„vorMingendem i“).

Ich glaube doch, dass W S c h u l z e  diese seine 4 neuen 
„Erklarungen“ liber3chatzt In seine Freude, einen ae o l i s c h e n  
i - U m l a u t  in αϊμισνc, φαιοι, yOjcuiu, δοχίμοιμι u. s. w. ent- 
deckt zu haben. wird vermutlich ein Tropfen Werrnut fallen, 
wenn ich ilnn sage, dass diese Deutung, die ja  nach seiner An- 
eicht nicht so an der Oberflache liegt, me alles von mir Beob- 
achtete und Erklarte, auch von mir Jahre lang erwogen is t Ich 
habe sogar mit F i c k  eine langere Koirespondenz dariiber gefiikrt. 
und verdanke es wesentlich seiner immer und immer ^deder ab- 
mahnenden Stimme, dass dieser ί-Umlaut in meinem aeolischen 
Dialekte fehlt. Auf meine erste Mitteilung antwortete F i c k  in 
einem Briefe vom IS. Marz 1891 (aus Gardone): „Zu dem aeol. 
Unlaute von a zu at vor i verhalte ich mich sehr skeptisch . . . .  
w e n n  Sie fu r  so s c h l e c h t  b ez eu g te  D i n g e  e i n t r e t e n ,  
so s c h a d e n  Sie n u r  sich se lbs t ,  o h n e  doch d e r  S a d i e  
i r g e n d w ie  zu nl i tzen".  Dass ich trotzdem noch lange ge- 
schAvankt habe, zeigt ein Brief F i c k ’s vom 23. Januar 1892 (aus 
Hildesheim): „Wie ich aus verschiedenen Andeutungen entnehme, 
haben Sie die mir friiker mitgeteilte Idee, dass nach ημισν- : 
αϊμισν· ein Umlaut von '^-i zu ai-ι stattgefunden, noch nicht 
iiberwunden. Sie sehen den gleichen Yorgang in τνάλαιμι^ γέ- 
λαιμι, πλάναψι u. s. w.“ Nun, ich habe die Idee iiberwunden, 
weil ich das nicht fiir etwas wissenschaftlicli W ert voiles ausgeben 
wollte, was schliesslich ein nicht unebener Einfall war; und Λνβηη

\
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S c h u l z e ’d s  Selbstkiitik erst strenger ist,. dann wil’d es ihm auch 
klar sein, dass’ ein Gedanke, den* 3 oder 4 schlecht bezeugte nnd 
leicht anders zu erklarende Formen ti’agen, -nicht wert ist, zwei 
voile Dmckseiten zu fullen,. oder gar als etwas Originelles aus- 
gegeben zu werden. ·· *’ . :.· ' ’ . ·

/9 i
„Dabei ist, die game Art der grammatischen Auffassung nicht 

nur durch Wunderlichiceiten and Unuberlegtheiten, sondern auch 
durch grobe  F e h l e r  entstellt{(.

Uber „wunderlich“ und „uniiberlegt“ kann man verschiedener 
Meinung sein % — , der Begriff eines. „groben Felders*! ist aber 
ziemlicb feststehend. Desbalb will ich diese „groben F eh l.e r“ 
e inzeln  und v o l l s t a n d i g  durchgehen. Es sind zehn.

„284 tvird aus Sol. 13 τ ein Ίΐεπάσδοα mit kurzem a citiert 
Ganz rechtl· Das a dieser Form· w ar auch  kurz .  Weun H eir 
T V S c h u l z e  dein E l e g i k e r  Solon ein d o r i s ch e s  ηετταο^αι 
mit langem a, das im Ionisch-Altischen πεπησ&αι lauten miisste 
(vgl. ηαμηηόψ , παμπησία ), zutraut, so darf man auf seine als 
kommend angekiindigten )yAnschauungen iiber die Geschichte det* 
griechischen Sprache“ (die meinigen sind nach seiner Ansicht„racA£ 
nur schlecht begriindet} sondern auch unrichtig") gespannt sein. 
Des Theognis Formen πεπάσται, 663 und πασσάμενος 146, in 
denen die Klirze 'des a ausser Zweifel steht, scheinen Herrn 
S c h u l z e  entgangen ziv sein. Ich kann mir hier weitere Erorte- 
nuigen sparen, da mein III . Band auf S. 356 ff. die- Formen ein- 
gehend behandelt’. ■» **■ .' . ·

>„S. 292 werden γΐά μνέά (sic!) ionische Formen genannt 
(ionisch heisst es γη γίάι, μνη μνέαι, wie Icingst bekannt)<(. Ge- 
wiss! Langst bekannt.—. mir wie Herrn S c h u l z e :  Jene beiden 
Formen werden ja von mir auch· gar nicht in der Fonnenlelire 
als Belege fur den Nominativ Sg* angeftihrt, sondern in der Laut- 
lehre zum Belege fiir die durch ionische Quantitatsumsetzung be*- 
dingte Veranderung der ‘ Gnindform des S tam m  es* Das -hatte 
Hen*- S c h u l z e · schon aus dem von ihm m it>(sic!) begleiteten ά 
erkennen miissen. Ubrigens'steht der mir ganz mit TJnrecht zur 
Last gelegte Nominativ μνέα in den Arbeiten zweier Gelehrten, 
die sicli S c u u L Z E ’h s  Vorwurf eines J,groben Felders** vermutlich 
recht energisch verbitten werden. J o h a n n e s  S c h m i d t  bemerkt 
in KZ. Χ Χ Χ ΙΠ  454 (aus dem Jahre 1895): „Diesem Vorbilde 
hat sich im Ion. das aus babylon. Diana entlehnte μνάία (lokr.
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μναιαίος eine Mine werth Coll. 1479, 1 ) angescblossen: μνεα,  
ήμιμνηϊον oder ημιμντ^ον beide bei B e c h t e l  Ion. Inschr. no. 62". 
Und B e c h t e l  schreibt in seinen Ionischen Inschriften S. 54 
,.wie ionisch μ ν ί α  ist ionisch yea  zu beurteilen", ja er erganzt 
sogar, allerdings schwerlich mit Recht, in der Inschr. 62 einen 
Nominativ

„S. 389 figuriert ein zweisilbiges romisches Gaju$“. Im Zu- 
saminenhange nimmt sich das ganz anders aus. Heine Anmer- 
kung lautet vollstandig und wortlich: ,,Υοη fremden Namen mit 
i sind diejenigen bemerkenswert, in denen t ein romisches i =* j  
zwischen Vokalen vertritt: thess. Γαΐον 63β, Παντομηίοι s, aeol. 
J ηϊοτάρω 1 28 2 , Γναϊος Πομπψος 165ιβ, Τραϊανόν 1721“. Ein 
wohlwollender Recensent wiirde, wenn er iiberhaupt die Kleinig- 
keit erwiihnenswert gefunden hatte, gesagt haben: „dem Autor 
ist hier eine kleine Ungenauigkeit des Ausdrucks passiert, da 
eines der Beispiele nicht streng zu der vorangehenden Bemerkung 
passt; er hatte statt » romisches genauer » romisches i und
j*  oder » romisches i und i — j*  geschrieben." Im iibrigen ist 
es fui* den thessalischen und aolischen Dialekt vollig gleichgliltig, 
ob i* oder j  gesprochen wurde.

„406 tceiss Hoffmann nicht, dass εΐ&ϋνα> αγν,νρα echt-aolisch 
εΐ&νννα, αγν.νρρα lauten mussten “ Der ganzen A rt der Recension 
nach halte ich es nicht fur unmoglich, dass W S c h u l z e  in seinem 
Leser den Glauben wachrufen will, mir sei die sogenannte aoli- 
sche „Gemination“ (w  μμ λλ ρρ aus der Verbindung τοη ν μ  λρ  
mit einem Spiranten) unbekannt: ich bemerke deshalb ausdriick- 
lich, dass dieselbe in § 203, 204, 208—213 auf etwa 12 Seiten 
eingehend von mir behandelt is t Freilich — von den angeblich 
„e c h t - a ο 1 i s c h e nu Formen ευ&νννα, αγν.νρρα habe ich bis jetzt 
nichts gewusst Handschriftlich und inschriftlich sind die beiden 
Nomina vorlaufig mit e in f a c h e m  v und ρ iiberliefert Dieses v 
und ρ kann  aus vv uud ρρ entstanden sein — von „mi issen“ 
ist aber keine Rede, da wir liber die Bildung von εν&ννά, αγν,νρά 
vorlaufig g a r  n i c h t s  wissen.  "Wem diese Formen als Belege 
fur v nicht passen, der mag sie streichen — aber nicht, weil sie 
anders lauten „m iissten“ !

„507 heisst es * thess. Φερσεφόνα «=■ att. Περσεφόνη*. Bis- 
lang glaubten die Leute, die vom Attischen etwas zu verstehen 
sich einbildeten, attisch habe die Gottin Φερρέφαττα geheissenu . . .  
S c h u l z e  preset hier das Wortchen „ a tt  “ in einer durchaus
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unberechtigten Weise. Der Zusammenkang zeigt g a n z  d e u t -  
l ick ,  dass nicht im entfemtesten das Attische als D i a l e k t  ge- 
meint ist. Ich habe ,.att.“ im Sinne des farblosen „gemeingr.“ 
gebrauckt, wie das jeder Sprachforscher wobl hier und da einmal 
weniger genau thun wird, ohne an einen solck norgelnden Recen- 
senten zu denken. Wie wenig auf das „att.“ ankommt, erhellt 
am besten daraus, dass ich dieses Vorsatzwortchen ohne den 
mindesten Schaden ganz hatte weglassen konnen. Es ist wirklich 
mekr als naiv, hier von einem ..groben Fehler“ zu reden.

„425 erscheinen γ.οινός, λοιπός or/.ος friedlicli nebeneinander 
(γ.οινός dock wold aus γ,ομ-jog ivie ξϋνυς aus ξνν-jog; wenn Hoff
mann eine andere und bessere Erhlarung im Aucje hat, hatte er 
sie den weniger unterrichteten Benutzern seines Buches wohl 
gonnen durfen)“. Dieser Passus ist fur den S p r a c h f o r s c h e r  
S c h u l z e  recht verkangnisvoll. E r s t e n s :  er nennt es einen 
„groben Fehle^, dass ich eine ganz uns iche re  Etymologie der 
Beurteilung von γ,οινός niclit zu Grunde gelegt habe. Z w e i t e n s :  
selbst wenn diese Etymologie richtig ware, so wiirde ich den 
„giOben Fehler“, γ.οινός in meinem § 152 mit λοιπός οιγ,ος zu- 
sammenzustellen, auch noch einmal begehen. Denn diese Nomina 
sind nicht von mir zum Belege fiir „urspriingliches oi“, sondem 
fiir „ui’gi’iechisches oiu angefiihrt, und es ist sehr Λvahrscheinlich, 
dass γ.οινός, selbst wenn es auf Y.ogjog zuriickginge, bereits urgrie- 
chisch gewesen ware. Aber ich glaube nicht an die Richtigkeit 
dieser Etymologie, ich halte das oi in der That fiir einen ur- 
spriinglichen Diphtliongen, und damit kommt das D r i t t e  fiir 
S c h u l z e  recht schmerzliche: die ganz unmotivierte Ironie, die 
mich treffen soil, nchtet ihre Spitze gegen ihn selbst; er geliort 
wirklich zu den „weniger unterrichteten Benutzern meines Buches“: 
denn er weiss als Recensent meines zweiten Bandes nicht einmal, 
dass ich meinen Lesern bereits im ersten Bande S. 178 die von 
mir fiir richtig gehaltene Etymologie von γ.οινός gegonnt habe 
(zu latein. civis, litt. szeimyna „Gesinde“ , lett. sdime „Gesinde, 
Familiea); er weiss nichts davon, dass diese Etymologie auch in 
dem nach meinem ersten Bande erschienenen ersten Teile von 
F i c k ’s AVorterbuche4 421 zu finden ist und dass neuerdings 
B e z z e n b e r g e r - S t o k e s  die letztgenanten Woile auf eine Wurzel 
kei- „eng verbunden, vertraut seina zuriickgefiihi*t haben ( F i c k ’s 

Worterb. I I  4 75); ja  er kennt nicht einmal GIVIe y e r  Griech. 
Gramm. 8 249, wo der alten Etymologie von κοινός (aus *κομβς)
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die meinige ills ein nicht ,,schlechterert Erklararigsversuch an die 
Seite gestellt wird. Wie eigenartig nimmt es sich bei solchem 
Mangel an Wissen aus, wenn Herr W S c h x fl z e  wiederholt · von 
der Litteratur-Unkenntnis seines Autors redet!

„Auf S. 477 liest man die kostlkhe Bemerkung:  ̂sir eng ge~ 
nommen gehort Πανσαννίας nicht zu den Kosenamen«“. Ich 
glaubte den Namen Πανσαννίας damit erklaren zu konnen, dass 
das doppelte -vv- von Kosenamen wie Μεννέας, Πατρονννίας u. a., 
in denen es lautgesetzlich entstanden war, auch gelegentlich auf 
einen Yollnamen wie Παυσανίας iibertragen wurde. Das wollte 
ich mit jener „kostlichen Bemerkung*·' sagen, und das wird auch 
jeder, trotz meines etwas ungescbickten Ausdruckes, verstanden 
haben. Dass diese Erklarung einen ..groben Fehler* enthielte, 
wiisste ich nicht.

„519 erscheint ein >persisches kSatrapdvCu mit zwei alter- 
liebsten orthograpliischen FeJdern: weder kk noch tr hat es im 
Iranischen in dieser Gestalt seit unvordenkUchen Zeiten gegebenu. 
LFberraschend und vollig neu ist fur mich die interessante Tat- 
sache, dass die alten Perser sich des lateinischen Alphabetes mit 
einer bestimmten „Orthographie“ bedient haben. Bisher glaubte 
ich, sie hiitten in Keilzeichen geschrieben, deren Lautwert zum 
Teil unbekannt oder wenigstens zweifelhaft sei und die fast von 
jedem Gelehrten auf andere Weise transkribiert'wtirden. Heine 
Transkription, oder wie Herr W S c h u l z e  zu  sagen beliebt, 
meine „Orthographie“ mag ja nicht besonders gliicklich sein; in 
Sonderheit gebe ich das Idf zu Gunsten eines hhsh oder khs oder 
hd oder ys oder ad, oder wie man sonst schreiben will und ge
schrieben hat, gem Preis. Ob ich aber zum Beispiel tr oder / r  
oder 9 r wahle, bleibt sich ganz gleich: der Lautwert des be- 
treffenden Keilzeichens ist u n b e k a n n t  und jedenfalls weder tr 
noch pr noch 9 r gewesen nach der Geltung,' die diese Buch- 
staben im germanischen und griechischen Alphabete haben. &r und 
/r  sind beides etymologische S chreibun gen, jene mit Bezug auf 
das Zend, diese (die im Anschlusse an S p i e g e l ’s ft  auch in F i c k ’s 

vierter Auflage beibehalten ist) mit Bezug auf das Sanskrit und 
die urarische Form. Das hat sich Hen· S c h u l z e 1 oifenbar nicht 
recht klar gemacht: es wird ihn aber freuen, wenn er in meinem 
dritten Bande Idafra- liest, obwohl es ja  moglich ist, dass er 
auch darin einen „orthographischen“ ’ Fehler und einen seit „un- 
vordenklichen“ Zeiten im IranischeU fehlenden Laut entdeckt.
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„414 werden die aus η ω entstandenen thessalischen Lang- 
xokale si ov als Diphthonge angesehen; ohne den  V er s u c h  
e in e s  Beweises ,  als ob es sich um eine selbstverstdndliche Tat- 
sache handele, darf das Niemand behaupten, icenn er sich nicht 
dem Voriourfe der Ignoranz oder der Fluchtigkeit aussetzen will({. 
Auf S .  414 werden jene thessalischen Diphthonge nur gelegent- 
lich erwahnt; es findet sich dort aber die Bemerkung: »das 
Nahere in § 43 S .  323 ff.«  Und hier steht das, was S c h u l z e  

angeblich ganz vermisst. Zur Aussprache des ans η entstandenen 
thessalischen ε ι , das in den Inschriften alten Alphabetes noch 
durch £  bezeichnet wird, bemerke ich dort: , , P b e l l w i t z  de dial. 
Thess. 14 £ schreibt bereits diesem vorionischen E der Thessaler 
den L a u t w e r t  des u r g r i e c h i s c h e n  ει zu und  b e g r i i n d e t  
das  d am i t ,  dass der  u r g r i e c h i s c h e  ec h te  D i p h t h o n g  sl 
in dem v o r i o n i s c h e n  Π ει$ώ νε ιος  1 3 , d e m  noch  τέ ίο ς  
71a h i n z u g e f i i g t  w e r d e n  kann ,  d u r c h  E w i e d e r g e g e b e n  
sei. Indessen ist es nicht wahrscheinlich, dass urgriech. ει und 
η b e r e i t s  im 5. J a h r h .  bei den Thessalern v o l l i g  gleich 
klangen. Denn sonst u. s. w. . . “  Wie kann S c h u l z e  be
haupten, dass der Yersuch eines Beweises bei mir fehle — ganz 
gleich, ob er diesen Yersuch als gegliickt ansieht oder nicht? 
Ich fiirchte, er wird „Ignoranz“ oder .jFliichtigkeit^ zu s e i n e r  
Entschuldigung anfuhren miissen!

„554 wird ein aeolisclier Nominativ μ ψ  oder μής construiert. 
Wie aus urgriech isch μενς eine der beiden Formen nach thessa
lischen oder aeolischen Lautgesetzen hervorgegangen sein soil, toird 
nicht verratenu. TYo habe ich behauptet, dass der von mir an- 
gesetzte ‘aolische Nominativ μην oder μής lautgesetzlich aus μενς 
hervorgegangen sei? Bei mir steht: »*μήν oder * μής, μήννος, 
μήννι, μήννα« — weiter nichts! Herr S c h u l z e  erweckt aber 
in dem Leser die Vorstellung, als hatte ich irgendwo μην oder 
μής aus μενς abgeleitet — er wiirde ja  sonst nicht von einem 
„groben Fehler“ reden! Kann man in diesem Falle wirklich noch 
an ein unbegreifliches Yersehen des Herrn S c h u l z e , dem seine 
Freunde eine fast zu grosse „Peinlichkeit^ nachsagen, glauben? 
Als Ausgangspunkt des Nominatives werden μην ja  allgemein die 
obliquen Casus angesehen (vgl. S o l m s e n  KZ. X X IX  61 ff.), 
und ein aolisches μής habe ich naturlich deshalb als moglich 
angesetzt, weil es keineswegs (trotz S o l m s e n  a. a. 0.) f e s t s t e h t ,

41
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dass die von J S chmidt erschlossene indogermanische Xominativ- 
form mis(s) im Griechischen nicht vorhanden gewesen ist,

D as s i n d  die zehn „groben F e h le r " !  Sie allein wiirden 
vollauf geniigen, n m  die Urteile S c h u l z e ’ns in ihrer Haltlosigkeit 
zu zeigen. Doch will ich noch knrz zwei andere Yorwiirfe streifen.

Unter den Fehlem meiner Darstellung darf natiirlich die 
„ungen i igende  M e t h o d e "  nicht fehleii. Wie sie begriindet 
wird, ist aber geradezu uberraschend: „die Beconstruktion des 
sag. »nordachdischen * d. h. aolischen Diahktes wird . . . mit 
ungenugender Methode (ohm eim exakte Analyse der im Thessa- 
lischen zusammengeflossenen verschiedenen Elemente) vorgenommen. 
W S ch ulze  kennt meine Schrift „De mixtis Graecae linguae dia- 
lectis, Gottingen ISSSU. In ihr habe ich  a ls  e r s t e r  die ver
schiedenen im Thessalischen zusammengeflossenen Dialektelemente 
exakt geschieden und ihre historische Erklarung gegeben. Die 
Kapiteliiberscliriften lauten bei mir : >Elementa Aeolica dialecto- 
rum Thessalicae et Boeoticae« (S. 6 ff.), 2>Elementa Transpindana 
dialectomm ThessaHcae et Boeoticae« (S. 16ff.), >Proprietatumr 
quas dialecti Tbessabca et Boeotica cum Achaica (i. e. Arcadica 
et Cypria) communes habent, tria sunt general (S. 26 ft), endlich 
„dialectorum Thessalicae et Boeoticae elementa, quae in nulla 
ceterarum gentium Graecarum dialecto recurrunt« (S. 29 ft). Die 
Resultate dieser meiner exakten Analyse sind selbstverstandlich 
auch in meinen zweiten Band aufgenommen, nur mit dem Unter- 
schiede, dass sie hier nicht v e r e i n i g t  stehen, sondem dass jede 
Form einzeln nach ihrem dialektischen Charakter gewertet und 
eingeordnet is t Wenn Herr S c h u l z e  die von mir friiher gege- 
bene Generaliibersicht fur so epochemachend halt, dass er sie in 
meinem 4 Jahre spater erschienenen zweiten Bande gem zum 
zweiten Male gedruckt gesehen hatte, so ist das ja  ein sehr 
schmeichelhaftes Kompliment fiir mich: ich pflege aber meine 
Bucher nur einmal zu schreiben und empfehle es Herrn S c h u l z e , 

sich erst mit dem wesentlichen Inhalte meiner „Mixt Dial." be- 
kannt zu macben, ehe er diese oder jene Einzelheit daraus be- 
kampft.

Leider weist meine Darstellung — die, wie ich ausdriicklich 
bemerke, nur Laut- und Formenlehre umfasst — nach Herm 
S c h u l z e  auch e r h e b l i c h e  Li icken  auf. Als Beispiele dafiir 
lassen sich aniuhren:
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jjBedenldicher aber als dies Mies ist, dass H> durch die Fort- 
lassung der Inschriften romischer Zeit einen fur den dolischen Dia- 
lekt b e d e u t s a m e n  Z u g  v o l l s t a n d ig  bese i t igt  liat, o h n e i l i n  
nur  z u  b e m e r k e n “: dieser Zug ist die Bedeutung des aolischen 
ηάίς, die S c h u l z e  nun auf e in e r  v o l l e n  Seite bespricht! 
Woher weiss er, dass ich diesen Zug nicht bemerkt habe? Ge- 
hort denn eine Beobachtung uber die Bedeutung von τνάίς in 
die Laut- oder in die Formenlehre des Aolischen?

Es ist ubrigens ein „neckischer Zufall“, dass derselbe Herr 
S c h u l z e , der bei mir das Fehlen einiger Ziige des klinstlich er- 
neuerten aolischen Dialektes bedauert und tadelt, in seiner Re
cension von S m y t h  Vowel System (Zeitscbr. f. d. Gymnasialw. 
Bd. 47, S. 157) die Worte spricht: „Die kiinstlich erneuerte las, 
deren Darstellung man dem Verfasser ubrigens gern erlassen 
hatte . . HeiT S m y t h  und ich sind jetzt bose daran, weil wir 
nun beide gar nicht wissen, wie wir es Herrn S c h u l z e  recht 
machen sollen.

„Es klingt geradezu  u n g l a u b l i c h  — fur Jeden wenigstens, 
der mit dem icahren Charakter dieses Bitches nocli nickt veHraut 
ist — , dass die aeolischen Nominative ’Έρος γίλος ΜΆαγχρος 
μελιχρός iiberhaupt nicht beriicksichtigt werden<(. Will mir H err 
S c h u l z e  nicht sagen, wo ich sie hatte besprechen sollen? In  
der Lautlehre? Etwa als Belege fur die Kiirzung von ω zu o? 
Oder in der Formenlehre? Etwa als Belege dafiir, dass der 
aolische Nominativ der o-Stamme auf -og endigte? Das wird 
doch S c h u l z e  nicht emsthaft behaupten wollen! Jene Foraien 
gehoren einzig und allein in die W o r t b i l d u n g s l e h r e ,  die ich 
— gar nicht geschrieben habe, vgl. S. I l l  meiner Vorrede: „So 
habe ich denn schweren Herzens das gauze feiiige Material fur 
die Wortbildung bei Seite gelegt. Doch aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Da bei der Darstellung des bootischen Dialektes 
die Frage nach dem nord-achaischen Sprachgute von neuem auf- 
geworfen werden muss, so hoffe ich dann wenigstens das Wich- 
tigete au8 dem thessalischen und aolischen Dialekte nachtragen 
zu konnen^. H at S c h u l z e  das nicht gelesen? Oder rechnet er 
nur auf den Beifall solcher, die meine Dialekte nie in die Hand 
genommen haben?

U nverze ih l ich  ist aber die spiiter nocli zu besprecliende 
Liickenhaftigkeit der Aufzahlung bei den Gutturalen, wo ausser 
Anderem auch das 412 verzeichnete τναρ&ίνος vermisst w ird“
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Der Vorwurf kehrt auf S. 909 wieder und dort wird als „charak-  
t e r i s t i s c h  f u r  d ie  S o r g f a l t  meiner Sammluug das ganzliche 
Fehlen der Worte παρ&ένος, πέλομαι, τιεριτέλλομαι" geriigt Dass 
icli diese Worte ab s i ch t l i ch  weggelassen haben konne — der Ge- 
danke komint ScHULZE’n gar nicht Die Entstehung eines τ  δ & 
und π  β φ  aus urspriinglichem q g gh vor ε und η ist nur fiir 
diejenigen griechischen Worte wirklich sicher bezeugt, in denen 
der Dental mit dem Labiale (oder einem Gutturale) wechselt. 
D iese  F a l l e  s in d  v o l l s t a n d ig  von mir  herangezogen,  
sowei t  sie bis j e t z t  b e k a n n t  sind. Solchegriechische Worte 
aber, in denen n u r  der Dental oder n u r der Labial belegt ist 
und die man lediglich auf Grund einer Etymologie mit q g gh 
ansetzt, schbesst der d a r s t e l l e n d e  Grammatiker am besten ganz 
aus. Jedenfalls ist er nicht verpflichtet, Etymologieen, die ihm 
unbewiesen oder zweifeUiaft erscheinen, in seiner Darstellung zu 
beriicksicbtigen. Zu diesen gehort παρθένος: lat. virgo. Ich 
seibst habe diese Etymologie S. 412 erwahnt, wo sie fiir die 
Beurteilung der Lautgestalt von παρθένος ziemlich gleichgiiltig 
ist: bei der Guttui'alfrage musste sie aber ausser Spiel bleiben. 
Wunderbarer Weise traut auch W S c h u l z e  ihr nicht recht; denn, 
wo er seine eigne Gutturaltheorie verficht, bemerkt er: „vie l -  
leicht  παρ&ένος, icenn Zusammenhang mit lat. virgo besteht“ — 
Das ist also der eine wichtige Beleg, dessen Fortlassung „unve r -  
z e i h l i c h “ ist! Genau so steht es mit πελομαι und περιτέλλο- 
μαι. Es ist moglich und mir personlich wahrscheinlich, dass 
beide Verben von demselben Stamme abgeleitet sind: aber er- 
wiesen ist es nicht; keinesfalls lassen sich πελομαι: περιτεΧΧομαι 
auf eine Stufe mit τείμτεε : πέννε, φήρ : &ή(>, πηλέ : τηλε u. a. m. 
etellen. W S c h u l z e  ist mehr Taktiker als Kritiker. Die Ent- 
liistung dariiber, dass παρθένος und περιτέλλομαι angeblich von 
mir vergessen sind, erklart sich ganz einfach daraus, dass diese 
beiden Worte, wenn wir ihren Dental auf einen Guttural zuriick- 
fiihren, gut zu der n£uen Gutturaltheorie von S c h u l z e  passen, 
die sonst auf τε und άδελψεός allein angemesen sein wiirde! 
Zu dieser neuen Theorie passt aber zum Beispiel die bekannte 
Verbindung von griech. τέλος mit ssk. kara „Tribut“ durchaus 
nicht „Darf man daraus schliessen, dass die Etymologie falsch 
ist?“ fragt Herr S c h u l z e , freilich ohne diesen Schluss zu „wa- 
gen“ ! Tout comprendre — c’est tout pardonner!
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S c h u l z e ’iis  Recension macht, als wissenschaftliche Arbeit 
genommen, den gleichen Eindruck, wie alles TJbrige, was er ge- 
schrieben hat: sie verrat grosse Belesenheit und bringt vielerlei 
Einzelheiten, die bei langjahriger Lektiire gesammelt sind nnd die 
man gem verwertet, auch wenn sie in so unliebenswiirdiger A rt 
geboten werden; neue Offenbarungen liber den aolisch-thessalischen 
Dialekt wird man aber nicht aus ihr empfangen, man miisste 
denn etwa S c h u l z e ’ns Erklarungsversuche, die er allerdings mit 
grossem Selbstbewusstsein vortragt, als wertvolle Bereicherung 
unserer Kenntnisse ansehen.

Als ich S c h u l z e ’u s  Opusculum zum ersten Male durchlas 
und verwundert clie Heftigkeit des Tones und das ausgesprochene 
Ubelwollen von Seite zu Seite sicli steigern sah, blieb mein Blick 
an einem kleinen Satzchen haugen.

„Seinen (Fick’s) Spuren begegnet man auf Schritt und Tritt. 
B eze ic h n en d erw e i se  ist dagegen Wilamowitz' Isyllos nirgends. 
beriicksichtigt.

Bezeichnenderweise! Ich halte es fiir wenig taktvoll von 
dem Nachfolger F i c k ’s auf dem Gottinger Lehrstuhle der ver- 
gleichenden Si^rachwissenschaft, in einer Recension gerade m e in es  
Buches Herrn v W i l a m o w i t z  gegen F i c k  auszuspielen, weil es 
im Interesse der strengen Sachlichkeit wiinschensAvert ist, dass an 
gewisse in weiteren Kreisen bekannte Dinge nicht geriihrt A\ii'd. 
Ich verwahre mich auch gegen die (von S c h u l z e  wohl nicht 
beabsichtigte) Unterstellung, dass meine Nichtberiicksichtigung des 
Isyllos andere als sachliche Griinde babe. Das Buch hat mir fur 
meinen Zweck, fiir die Darstellung des nord-achaischen Dialektes, 
niehts geboten, und lediglich deshalb ist es nicht genannt. Trotz- 
dem glaube ich, dass W S c h u l z e  mit jenen beiden Siitzen den 
Gesichtspunkt, unter dem meine Dialekte und seine Recension 
verstanden sein wollen, trefifend heiworgehoben h a t

Gewiss! Ich bin ein Schuler und Freund F i c k ’s ; wir liaben 
in jahrelangem personlichen und brieflichen Verkehr alle Problerae 
des aolischen Dialektes durchgesprochen und sind in alien wich- 
tigen Fragen einig; es wird F i c k  nur heiter stimmen, wenn 
S c h u l z e  ihm sein Autor-Recht mir gegeniiber retten ΛνίΙΙ

S chulze steht in seiner wissenschaftlichen Uberzeugung, na- 
mentlich in seiner Auifassung der griechischen Sprachgeschichte, 
auf einem von dem unsrigen ganz verschiedenen wissenschaft
lichen Standpunkte, der dem des Herrn vW ila m o w itz  entschie-
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den naher liegt Das kommt auch in seiner Recension zum Aus- 
druck. Wenn nach seiner Ansicht mein Znsammengehn mit 
F i c k  und meine Nicht-Beriicksichtigung der Ansichten W il a m o - 

w iiz’ens „ b e z e i c h n e n d “ ist, so verdient seine direkt entgegen- 
gesetzte Stellung zu den Arbeiten beider Gelehrten gewiss das- 
selbe Pradikat*).

Wo die grundlegenden Ansichten -liber den richtigen Weg 
und die erstrebenswerten Ziele der griechischen Sprachforschung 
so weit auseinander gehen, ist es ja fiir beide Teile schwer, dem 
wissenschaftlichen Gegner ganz gerecht zu werden. Jedenfalls 
halte ich es fiir moglich und durchfiihrbar, dass die Achtung 
gegen den Mitforscher au s se r l i ch  nicht so schwer vemachlassigt 
wird, wie es in diesem Falle von W S c h u l z e  geschehen is t 
Bei einem Manne in seinen Jahren und in seiner Stellung kann 
man solch hochfahrenden Ton und eine solche wenig wiirdige 
Sprache nicht mehr mit jugendlichem Ubermute und jugendlicher 
Unbesonnenheit entschuldigen. Die Wissenschaft wird durch 
solches Auftreten nicht gelordert Sollte W S c h u l z e  wieder die 
Waffen mit mir kreuzen, so hoffe ich in ihm einen vomehmeren 
und ritterlicheren Gegner zu finden.

*) Von denjenigen Stellen, an denen Schulze die Arbeiten F ick’s 
mit einem ausgesprochenen Urteile (nicht lediglich in der Form dee Citats)
anfahrt, enthalten z e h n  (876 878 882 885 890 890 896 900 901 906) Ab- 
lebnnng oder gar Tadel and nur zw e i  Anerkennang (882 910); dazu 
kleidet eich das absprechende Urteil mehrfach in ein recbt unliebens- 
wurdiges Gewand („Damit ist Fick’s Gedanke unschadlich gemacht" — 
„Willkurlichkeiten schlimmster A rt, die dadarch nur compromittierender 
werden, dass H. sie z. T. von seinen Vorgangern ubemommen bat“ : zwei 
dieser vier „Willkurlichkeiten schlimmster Art“ stammen von Fick, eine 
von Ahbexs — „dass ich an F ick’s aolischen Homer nicht glaabe, 
brauche ich nicht besonders hervorzuheben“ — ,,Ε κκ’β Einfall hat gar 
keine tatsacblicbe Unterlage“). Dagegen werden zwei sprachliche Erkla- 
rungen des Heim  vWilamowitz, die wirklich kaum mehr als den Wert 
von „Einfallenu haben, als sicher oder doch als „sebr ansprechend“ hin- 
gestellt, und nirgends findet sich eine Ansicht vWiLAMOWirz’ens angefubrt, 
mit der WSchulze etwa nicht ubereinstimmte.
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